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Vorwort.

Als mir imJahre'l9l6 Herr Geheimrat Engleh den Vorschlag machte,

die in dein Bot. Museum lagernden Pilzsammlungen aus Agypten zu bear-

beiten, nahm ich dies mit Dank an, denn schon lange hatte ich den Wunsch,

die pflanzengeographischen Prinzipien bei den Pilzen anwenden zu konnen.

Gerade Agypten als Randland von Afrika schien bei seiner vorgescbobenen

Lage in der Nahe von Asien und Europa fur eine mykogeographiscbe

Studie sehr geeignet. Nach der systematischen Durcharbeitung der Pilz-

flora des Gebietes, bei der unter anderem 38 neue Arten festgeslellt werden

konnten, ging ich daran, die verschiedenen pflanzengeographischen Probleme

an der Hand dieses Materials zu prufen. Es handelte sich vor aliem um

die Beantwortung der Frage nach der geographischen Verbreilung der

Pilze. Hat diejenige Anschauung recht, welche die Pilze in gewisse Areale

hineinzwangen will, oder diejenige, die ihnen eine kosmopolilische Ver-

breilung zuschreibt? Bei der Bearbeitung dieses Kapilels schien mir be-

sonders notwendig die Berucksichligung der Endemismen und ihrer Ent-

wicklung, sowle der Okologie. Es war mir klar, daB eine solche Arbeit,

bei noch nicht abgeschlossener mykologischer Erforschung des Gebietes

und mangelhaften okologischen Daten, unvoIlstSndig sein musse. Dennoch

entschloB ich mich zu dieser Arbeit, um zum erslenmal eine zusammen-

fassende mykogeographiscbe Schilderung eines Gebietes zu geben und da-

durch zu weiteren Arbeilen auf dem Gebiete der Mykogeographie anzuregen.

Die Arbeit wurde mir, wie erwahnt, von meinem hochverehrlen Lehrer

Herrn Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr. Engleh vorgeschlagen und unter seiner

Aufsicht hergestellt. Den systematischen Teil meiner Arbeit leitete in hoch-

berzigster Form mein hochverehrter Lehrer Herr Prof. Dr. G. Lindau. Diesen

meinen verehrten Lebrern spreche ich hier meinen verbiodlichsten Dank aus.

Zum besonderen Dank bin ich weiterhin meinem hochverehrlen Lehrer Herrn
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Prof. Dr. L. Diels verpflichtet fiir seine Anieitung, die er mir beim Klaren

mancher mykogeographischen Probleme gewahrle. Dank gebiihrt auch

meinem Freunde Herrn Dr. Jon. Mattfeld, mit dem ich mich uber manch

schwierige Frage in der Mykogeographie unterhalten konnle. AuRerdem

sei hier den Herren Mykologen Diedigke und Kiusxerx fur ihre Mithilfe

beim Bestinnmen mancher Pilze mein Dank ausgesprochen. Ferner danke

ich auch dem Bibliothekar vom Bot. Museum, Herrn K. ScnusxEB, fur seine

Hilfe in der botanischen Bibliographic.

Einleitung.

Geschichte der mykologischen Erforschung Agypten

Werk

Agypten ist wie die anderen Lander des Orients zuerst von auswar-

tigen Forschern botanisch entdeckt worden, Der erste, der dort Pilze ge-

sammelt hat, war A. R. Delile, der sich im Jahre 1798 an der von Napoleon

gesetzten wissenschaftlichen Expedition nach Agypten beteiligte-

In seinem Werke » Description de I'Egypte* 1813 zahlt er acht Pilzarten

auf. In den Jahren 1821—25 weilte der beruhrate Forscher Gottfribd

Ebrenbekg zwecks naturwissenschaftlicher Studien in Agypten. Er samraelte

eine gruBere Zahl von Pilzen. Seine im Bot. Museum zu Dahlem auf-

bewahrte Sammlung zahlt mehr als 150 Pilzkapseln. Seine Sammlungen

vi^urden aber bis heute fast gar nichl bearbeitet. Am 15. Januar des

Jahres 1867 legte Ehrenberg die Abbildung eines groBen afrikanischen

Staubpiizes, von ihm Catochyton atrum genannt, in der Gesellsch.

naturforsch. Freunde zu Berlin vor. Dieselbe Abbildung erschien in Sceu-

MANNs Symbolae physicae etc. Botanica II, T. Ill, B. AuRerdem ver-

offentlichte A. Fiscber von Waldheim im Jahre 1879, in den Verb, des

Bot. Ver. der Prov. Brandenb. XXI, S. 25 neun Brandpilze, unter denen

drei neue Arten sich befanden. Im Jahre 1834 sammelte Bovf: gelegentlich

seiner botanischen Reise vier Pilze in Agypten. Diese wurden von Decaisne

1835 und von Montagne in seiner Syll. Gen. im Jahre 1830 beschrieben.

24 Jahre lang wurden keine neuen Pilzsammlungen aus Agypten bekannt.

Erst im Jahre 1868 sammelte Reil einige Brandpilze . in Agypten und

schickle sie zur Untersuchung dem Mykologen KiiaN nach Halle, der die

BeslimmuDgen in den Mitt. f. Erdkunde, Halle S. 85 veroffentlichte,

Ungefahr zur selben Zeit kam G. Schweinfurth nach Agypten, ud

damit fing fur die Erforschung der Pilzflora wie auch fur andere nalur-

wissenschaftliche Gebiete Agyplens eine neue Zeit an. Die ersten "it-

sammlungen aus dem Jahre 1878 schickte er nach Europa an den

kannten Pilzforscher F. v. Thumen. Derselbe veroffentlichte seine Beslwfl-

mungen in der Flora 1880, Nr. 30 und in der Grevillea 1879, IV, S. *^
•

Im Jahre 1873/76 weilte P. Ascherson in der libyschen Wuste und brachte

drei Pilze mit (Sitzber. Ges. Naturf. Fr. Berlin, 1 879, S. 39). l«i Jabre

i
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1880 sammelte Barbey gelegentlich seiner Orientreise in Agypten ungefahr

zehn Arien; er libergab diese zur Bestimmung dem franzosischen Myko-

logen G. RouMEGUKRE, der sie in der Rev. myc. 1881, p. 23, und 1887,

p. 205 veroffentlichte. Ungefahr 10 Jahre, von 1880—90, tral eine Unler-

brechung in der mykologischen Sammeltatigkeit Schweinfuuths ein. Im

Jahre 1890 setzte er sich in Verbindung mit dem Berliner Mykologen

P. Hbnmngs, dem er bis 1902 Material zur Bestimmung zusandte. Hennings

f

,

veroffentlichte die Bestimmungen in verschiedenen Zeitschriften (s. Lite-

raturverzeichnis). Im Jahre 1901 veroffentlichte E. Sickenberger in Mem.

de I'institut Egypt p. 331 ein Verzeichnis von 26 Pilzen, die von Deflehs

gesammelt worden waren. Im Jahre 1902 veroffentlichte G. Dklacroix in

Bull, de rUn. Synd. des Agric. d'Egypte p. 593 die Bestimmung eines auf

Baumwolle wuchernden, aus Amerika eingeschleppten Pilzes. Im Jahre

1908 sammelte J. Bornmuller auf seiner Orientreise eine Anzahl Pilze

(23 Arten) und schickte sie P. Magnus zur Nachbestimmung. ' Das Resultat

seiner Untersuchung veroffentlichte letzterer in der Hedwigia 1909, S. 93.

fm Jahre 1913 fand der in Agypten tatige Mykologe B. G. Bollawd einen

Pilz auf Citrus-Baumen. Seit dieser Zeit sind mir keine mykologischen

Arbeiten aus Agypten bekannt geworden,^

y. Kapitel: Hilfsquellen.

A. Sammlungen.

Fur nieine Arbeit diente als Grundlage die oben erwabiite ^roliere

Sammlung von G. Ehrenberg, die seit 1825 unbearbeitet dalag. Dazu kam

noch eine kleinere Pilzsammlung von G. Schweinfurth aus den letzten

•lahren vor 19U. AuBerdem erhielt ich durch Vermittlung des Museums

eine Sammlung agyptischer Pilze aus dem NachlaR von P. Magnus. Bei-

*

i

f
y'*

\ gegeben waren auf Zetteln sgypt

Pilze. Magnus scheint also eine Pilzflora Agyptens zu schreiben beabsichtigt

zu haben. Die Sammlung bestand aus 24 von Ingenieur G. Maire aus

Alexandrien gesammelten Pilzen, sechs Pilzen von Dr. Snell und einigen

anderen, die von Schweinfurth gesammelt waren. AuBerdem waren nach

den Notizen von P. Magnus einige Pilze von R. Muschler gesammelt, fur

welcbe Mitteilung ich aber keine Verantwortung ubernehmeni) kann.

B. Literaturverzeichnis.

I. Pilze Agyptens.

Aschei-son, P.: Beitrag zur Flora Agyptens als Ergebnis seiner Leiden Reisen nacli

den Oasen der libyschen Wiiste 1873/74 und 1876, sowie groCen Oase 1874.

Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin. 1879, S. 79, und Verb. Bot. Ver. Prov. Brandenb.

1880, S. 73—74.

Reno Verb. d. Bot. Ver. d. Prov.

Brandenb. LVI. (1914) S. 170—175.

r
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Erster Teil.

Die okologischen Faktoren.

In einer seiner neuesten Arbeiten schreibt der schwedische Mykologe

J. Eriksson folgenden Satzi): »Beim Vergleich der Pilzformen der einzelnen

liRnder beobachtet man auffallige biologische Verschiedenheilen, die offenbar

auf die Natur und Zusammensetzung der umgebenden Vegetation und auf

die lokalen auBeren Klima- und Witterungsverhaltnisse zuriickzufuhren

sind<;. In diesem Satz hat Eriksson genau klargestellt, was fiir die Er-

fassung von bioiogischen Verschiedenheiten notwendig ist. Dies sind die-

selben Faktoren, die auf die huheren Pflanzen einwirken und den »Stand-

ort« erzeugen. Bei den Pilzen konimt der EinfluR der umgebenden Vege-

tation hinzu. Dieser kann sich auf zweierlei Weise geltend machen, indem

einerseits die umgebende Pflanzenwelt von auBen her durch Beschattung

usw. wirkt und andererseits die einzelnen Pflanzen in unmitlelbare Be-

ziehung zueinander trelen, indem sie fur die parasitaren Pilze als Substrat.

dienen. Die einzelnen Fakloren sollen im folgenden kurz behandelt werden.

Wuste

1. Kapitei: Orographie und Vegetation des Gebietes.

Agypten ist zum groBen Teil der Sahara angehorig. Der Wiisten-

charakter dieses Landes wird durch den NilfluB durchbrochen. Unler dem

Nilschlamm liegt in Unteragypten der Wustensand. An beiden Seiten des

Nil dehnt sich die Wuste wieder weit aus. Die Wuste links des Nil

nennt man die libysche und die rechts d'es Nil die arabische. Auch der

schmale Streifen an der Kuste hat seinen Wustencharakter ve?loren.

AuBerdem wird die libysche Wuste von einer Zahl Oasen unterbrochen.

steigt vom Nil westwarts zu den Oasen bis 300. m in

Slufen'auf. Dieser Teil ist eine steinige Hochebene. Erst jenseits der

Oasen treten die machtigen Sanddunen auf und die libysche Wuste wird

zur Sandwiiste. Die arabische Wuste wird am Rande des Rolen Meeres

von einem kristallinischen Gebirgszug begleitet und geht allmahlich bis zum

Nil in Kalkgestein uber. Die arabische Wuste ist von vielen Taiern und

Wadis durchschnitten. Oasen, welche allgemein durch eine reichere Flora

ausgezeichnet sind, kommen hier nicht vor. Das Niltal, besonders die

Deltaflache selbst ist bekanntlich ein reiches Kullurland. Der Kusten-

streifen istbei Alexandrien steinig, sonst sandig und beherbergt noch eine

.roBe Zahl von mediterranen Fels- und Strandpflanzen. Die Macchien

fehlen ganzlich. Uber die Vegetation Agyptens vgl. A. Englbr, Die Pflanzen-

welt Afrikas I. (1910) S. 35-50 (Bd. IX von Engibr und Drudb, Vege-

tation der Erde).

iTDiTschwedischen Gymnosporangien , Ihr Wirlswechsel und Speziaiiaierung.

Stockholm 4 94 9. S. 4 6

or
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2. Kapitei: Klimatologische Yerhaltnisse.

Die Temperatur ist im Winter an der Kiisle am hochslen, in

Mittelagypten aber ist sie vom April ab huher. Eine zweite Eigentum-
i

lichkeit ist hohe Herbsttemperatur. Folgende Tabelle wird das veran-

schaulichen.

Mittlere Monalslemperatur.

Alexan-

drien
Port Said Kairo Assiut Koser

Januar

April

Juli

August

Oktober

14,1 13,6 12,3 11,8

18,4 18,ii 21,2 22,2

23,6 24,3 28,6 29,9

26,0 26,9 28,1 29,6

23,3
1

24,1 2i,9

1

22,7

i
i

18,3

24,4

29,4

26,2

Diese Tabelle zeigt uns, daB die am Anfang hohe Kustenlemperatur

nach Siiden abnimmt , um nachher wieder zu steigen

.

Jahresextreme zeigt uns folgende Tabelle.

Die millleren

Mittlere Jahresextreme.

Minimum

Maximum
7,3

37.4

1.9

42,7

0,0

46,2

In den Tagen, an denen der Ghamsin weht, steigt die Temperatur be-

deutend, so in Kairo z. B. bis zu i3".

Der Reg en fallt nur am nordlichen Kustenstreifen und nimmt von

Weslen nach Oslen ab; so betragt die Regenmenge in Alexandrien 220 mm

und in Port Said 82 mm. Nach Siiden sinkt die Regenmenge sehr rasch,

so betragt sie fiir Ismailia 49 und fiir Suez nur 21 mm.

Die Bewolkung ist gering, am groBten im Winter und nahe der Kiiste.

In Oberagypten sind Wolken selten zu sehen. Auch die relative Feucbtig-

keit, welche fGr die Pilze von grOBter Bedeutung ist, ist an der Kuste am

gruBten und sinkt rasch gegen die regenlose Zone im Innern.

Die Insolation ist sehr stark. Besonders groB ist deren Wirkung au

Der Boden der Wuste erhilzt sich bisweilen bis

60". Genaue Lichtmessungen liegen nicht vor. Die meisten Winde kommen
Boden und Steine.

von Westen, dagegen kommt der Ghamsin im Fruhsommer aus

Richtung.

3. Kapitei: Das Snbstrat.

sw.-

Die Tatsache, daB gewisse saprophylische Pilze Agyptens noch im

Dilnensand und der Steinwuste exislieren konnen, zeugt doch davo J

daB

sie dort die fur sie notwendigen organischen Nahrstoffe fmden konn
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Leider sind bis jetzt in dieser Beziehung keine Bodenuntersuchungen ge-

macht worden. Ein lieferes Okologisches Verslehen des Vorkommens der

Pilze auf gewissen Standorten konnen uns aber nur solche verrnitteln.

Noch weniger berucksicbtigt im Leben der Pilze war bis jelzt das Pflanzen-

substrat bei den Parasilen. Das Pflanzcnsubstrat bedeutet fiir die para-

sitischen Pilze dasselbe, was der llumusboden fur die saprophytischcn

Pilze ist. Aus dem Zellgewebe des Wirtes schupft der Parasit die nOtigen

organischen Stoffe fiir seine Existenz. Die einzelnen Wirtspflanzen be-

slimmen die biologischen Arlen der Pilze. In vielen Fallen variiert die

Gestalt der Parasiten mit der systematischen Verschiedenheil der Wirts-

pflanzen. Neulich ist der EinfluB des Wirts auf die Gestalt der Art ex-

perimenleli nachgewiesen worden (s. darliber das spatere Kapitel fiber die

Entstehung der Art). Manche Forscherj wie Klebahn und Ed. Fischer, ver-

muten^ daB chemische Reaktionen, zwischen Wirt und Parasit eine groBe

Bolle spielen. Jedenfalls liegen bis jetzt keine exakten Untersuchungen

,vor. Die Okologie der Pilze wird zweifelsohne diesen Fragen groBe Auf-

merksannkeit zuwenden nnussen.

Zweiler Teil.

Die Pilzvegetation.

I. Abschnitt: AUgemeines.

1. Kapitel: Diskussion der synokologischen EinteilongsprinzipieD

bei den Pilzen.

Die Pilze ebenso wie andere niedere Sporenpflanzen wurden lange Zeit

von den SynOkologen bei der Aufstellung von ukologischen Pllanzenvereinen

fast gar nicht berucksicbtigt. Nur wenige formationsbiologische Werke

.zeichnen sich durch eine ausfubrlicbe Aufnahme der Kryptogamen aus.

Zu den wenigen gehort z. B. die Monographic der Ileide von P. Graebner

und die xMonograpbie der Karpathenlander von Pax. Aber auch bier werden

die Sporenpflanzen nur akzessorisch behandelt und bei den hOheren

ngenossenschaften untergebracht. Loeske in seiner Arbeit uber die

Moosvereine (Verb. Bol. Ver. Prov. Brdbg. XXII, S. 75} war fast der erste,

der in solch ausfiihrlicher Form das Vereinsleben einer Sporenpflanzen-

gruppe zum Studium gemacbt hat. Ihm folgten andere Forscher auf

anderen Gebieten der Kryptogamen. Bei den Pilzen war es J. Schroetek,

der zuerst die verscbiedenen Lebensbedingungen derselben mebr beruck-

sicbtigt hat. In seiner Pilzflora von Schlesien teilt er die Pilze nach den

verscbiedenen Standorten in selbstandige Gruppen ein. Die Pilze bUden

aber daruber hinaus aucb Gkologische Vereine. Die saprophylischen
-^ ^ A *

Pflanz

parasitische g auf. Zwar'erscheinen

die gesellig wachsenden Gruppen der Pilze im Vergleich zu den hOheren

JioUniache Jahrbtlchen LVL Bd,
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PIlanzenvereiiKiiJ dem menschlichcn Auge sehr winzig und unanselmlicli.

Voin Slandpunkle des Eigenlebens der Pilze hal)en dieselbcn aber Anspruch

auf die Anerkennung ihres Gkologischen Vereinslcbens. Im LebcnsprozeB

der Natur, im Wechselspiel von Entsteben und Vergehen, erfiillt das Hy-

menium oder Peritbezium, indem es erne bestimmte Zabl von Fortpflan-

zungszellen in die Welt selzt, dieselbe Aufgabe wie eine hobere Pflanze.

Fur die synokologische Einbeit ist es gleicbgullig, ob ihre Konslituenlen

Baume, Slraucber, Krauter oder Pilze sind. Die einzige Voraussetzung

einer Pflanzengesellscbaft, daB ibre Glieder durcb die gemeinsamen auGeren

Lebensbedingungen zu einer Einbeit zusammengeschlossen warden, trifft

auch bei den Pilzgesellscbaften zu. Und es ist docb nicbts anderes als

eine ukologische Gemeinscbaft, wenn gesellig wacbsende sapropbytische

Oder parasitiscbe Pilze auf dieselben NahrstofTe des Humus oder Pflanzen-

. substrates angewiesen sind, dieselben cbemischen Reaklio'nen erzeugen und

denselben kbmatiscben Bedingungen unterworfen sind. Die Pilze bilden
&""o

in den gescblossenen und offenen buberen Pflanzenformationen ausge-

sprochene Vereine von bestimmter floristiscber Zusammensetzung (Asso-

. zialionen). •In vielen Fallen setzt sich die Pilzassoziation nur aus einer

Art zusammen (Aggregation). So bilden z. B. Hypholoma fasc.iculare

und Hypoxylon coccineum in Europa, oder Psatbyra Schvvein-

furtbiana und Diplodina donacina in Agypten ausgepragte Pilzasso-

ziationen, oder genauer Aggregationen, obwobl sie aus einer einzjgen Ar

besteben. Scbon Grisebach, der Begrunder der Formationslehre, hebt

ausdriicklich hervor, daB auch eine einzige Art ausreicht, uni eine Asso-

ziation zusammenzusetzen. Er definiert dieselbe folgendermaBen: »Sie (aie

. Assoziation, von ihm Formation genannt) wird bald durch eine einzig

gesellige Art, bald durch einen Komplex von vorherrschenden Arlcn

derselben Familie charakterisiert^ i). Auch Warming und Grabber in ibrem

Lehrbuch der Okologischen PHanzengeographie S. 350 definieren so die

Assoziation. Dort heifit es: >Eine Assoziation wird ev^ von einer ein-

zigen (sozialen) Art oder von mehreren sozialen Arten von dersel e

Oder ahnlichen Physiognomie gebildet«, Es gibt aber auch viele Pilz-

vereine in Agypten, die aus einigen Arten, manchmal Galtungen beste

So leben MacrophonTa Engleriana n. sp. niit Coniothyrium

zusammen

2. Kapitel: Methode.

Dem oben dargelegten Gesichtspunkte entsprechend, wurden die m

Oder weniger gesellig lebenden Pilze zu Okologischen Vereinen zusammen-

ffefafU. Als formalionsbildender Faktor bei der Gliederung der ForroalionCD

i) Ober den EinfluB des Klimas auf die Begrenzung dor natiirlichen Floren (

in »Gesamnielte Abhandlungen«, S. 2. Leipzig, 1880.
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wurde das Wasser bzw. die chemischen Eigenschaften des Budens ge-

nommen. Der Wassergehalt des Bodens spielt ja gerade in den ariden

Lfindern die grOBle Rolle im Haushalle der Natur. Auch der Salzgehalt

des Bodens steht, wie bekanntj in korrelativem Zusammenhange zum
Wasser. Da mcine Arbeit leider auf Ilerbarmalerial iind rnangellmften

Okologiscben Notizen basieren muB, kunnen von ibr keine exakten Be-

schreibungen der Formationen und Assozialioncn verlangt werden. Eine

auslubrlicbere Arbeit auf Grund von Beobachtungen in der Natur selbst

muB der Zukunft vorbehalten werden.

II. Absebnitt: Die Pilzformationen des Gebietes.

1. Kapitel: Hydatophile Formationen.

Ilierber gehoren die Formationen mit einiger Bodenfeuchtigkeit, sei

es, daB sie selbst Wasserquellen beberbergeti wie eine Oase, oder daB sie

in der Nahe von Wasser sich befinden, wie Graben und Wadiufer.

I. Oasen. ^

Die Formationen der Oasen und Palmenhaine werden auBer durcb

das Vorbandensein des Wassers durch eine geringe Beschattung cbarak-

terisiert. Dieser Umstand ipacht das Vorkommen von feucbtigkeitsliebenden

Coprinus-Arten verstandlich. Charakteristisch fiir die Oase sind

:

i*l»ylIacIiora cynodontis (Sacc.) * Puccinia lanneae R. Maire

Uslilago phoenicis Cda. Puccinia rufipes Diet.

Ustilago Aschersoniana F. v. W. Coprinus jasmundianus Kalclibr.

Sphacelothoca Sclnveinfuilhiana (Thuni.). Coprinus Barbeyi Kalchbr. *

Puccinia caricis (Schum.)

II. Feuchte SandplJitze.

Mil der vorigen Formation hat diese die Nahe des Wassers

sam, unterscheidet sich von ihr aber durch grOBere Schutzlosigkeil des

Standortes. Was bier an Hutpilzen vorkommt, sind solche, die im Schulze

von Baumstumpfen wachsen, oder solche, die sich besonders an das Sand-

'eben angepaBt haben. So baben hier viele boreale Hutpilze besondere

Variationen ausgebildet. Besonders hervorgehoben werden muB die pfahl-

^rzelartige Ausbildung des Myzels von Coprinus clavatus Fr. var.

''^renosa Roum. Die charakteristiscben Pilze sind:

Sphacelothoca penniscli (Rbh.) J. Reichert Coprinus disseminatus (Pers.)

Uromyces scirpi DC.
'

Psalliota campestris v. alba Vitt.

Uromyces rumicis (Schum.j Winter Galera tenera SchaefT,

Puccinia isiacae (Thum.) Winter Monlagnites radiosus (Pallas)

Pomes fomentarius (L.) Diplodina donacina (Sacc.)

Trametes odorata (Wulf) Melanconium echinospermuui n, sp.

Coprinus comatus Fr. v. Barbeyi Roum. Macrosporium euphorbiae n. sp.

Coprinus clavatus Fr. v. arenosa Roum. Clathrococcum Magnusianum n. sp.

39*
i
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2. Kapitel: Xerophytische Formationen,

Der Standort dieser Formationen ist sehr trocken und vullig ohne

Humus. Der Boden ist meistens kahl, so daB der trockene Sandboden

allmahlich sich in eine Wiiste verwandelt. Hutpilze kommen fast gc^

nicht vor. Dagegen haben sich die.Gasleromyceten mlichtig entwickell.

Diese sind die Xeropbyten unter den Pilzen und fiir das Wiistenleben sehr

ffut aus£:erustet.

»^ar

I. Saiidfelder iind Saiidwlisteii,

Der Ubergang von Sandfeld in Sandwiiste ist ein aUmablicher: Die

Wiiste ist giinstigen klimalischen Einfliissen sehr weit cntruckt. Von den

hoheren Pilzen kommen die Gasteromyceten vor, viele Pod axon- und

einige Phellorina-Arten. Beide Gattungen sind durch derbe Oberhaut

und dicke Schuppen gut gegeri Austrocknung geschiitzt. Sie befinden sich

auch den groBten Teil ihres Lebens unter der Erde. Nur wahrend der

Zeit der Reife kommen sie hervor. Tylostoma z. B. besitzt in der per-

amentarlis aussebildeten Oberhaut einen aulen Schutz ge^en die Sonne.or
o emen ^^^^^ .^.>...t.^ ^^v.^

Die Sporenuffnung ist sehr klein und auf den oberen Teil beschrunkt.

y

Sphaerodothis Schweinfurthiana n. sp

Glonium guttulatum n. sp.

Ustilago aegyptiaca F. v. Waldheim

Ustilago tricholaenae Henn.

Puccinia santolinae Magnus

Puccinia absinthii DC.

Phellorina squamosa Kalchbr.

Phellorina Delestrei E. Fischer

Podaxon aegyptiacus Mont.

Podaxon arabicus Pat.

Podaxon calyptratus Fr.

Podaxon carcinomalis (L.) Fr.

Podaxon Deflersii Pat.

Podaxon indicus Spreng

Podaxon squamosus Pat.

Tylostoma mammosum(Mich.) Fr.

Tylostoma lortuosum Ehrenbg.

Gloeosporiura Scliweinfuilhianum Tlium.

11. Steinwiiste.

. Die Vegetationsverhaltnisse sind hier noch viel schlechter als in der

Sandwuste, da die Befestigungsmuglichkeit noch viel schvvieriger isl.

Huhere Pilze sind aus dieser Formation gar nicht bekannt. Nur zwei

Ustilagineen konnen dort ihre Existenz fristen. Wie bekannt, sind die

Ustilagineen am besten an die trockene Wustenluft angepaBt, weil sie np

Gegensatz zu den Uredineen ihre Keimung und Entwicklung innerhalb

Wirtspflanze vollziehen. Sphacelotheca ist auBerdem durch ihre be-

kannle Sporenhulle gegen das Wustenklima gut geschiitzt. Abgesehen von

diesen kommt noch ein Pilz (Gui^nardia) auf einer an die Felsen an-

gepaBten Krustenflechte vor, in deren Schutze er lebt. Bekannt sm

Kende drei Arten:

Guignardia aegyptiaca (Miiller)

Sphacelotheca iscliaemi (Fuckel)

Ustilago aegyptiaca F. v. W.
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3. Kapitel: Halophytische Formationen, Stranddtinen und andere

Salzstellen.
m

Der Boden dieser Formation ist feuchter Sand mit salzigem Gehalt.

Der Salzgehalt des Bodens veranlaBt die Pflanzen zu xerophytischen An-

passungen, urn die Verdunstung sovveit als mOglich herabzusetzen, damit

keine Storungen im Stoffwechsel entstehen. Besonders inleressant in

diesem Zusammenhange ist die hypogJiische Ausbildung vieler in dieser

Formation vorkommenden hoheren Pilze, wie z. B. Terfezia und tir-

niania. Andere Arten befinden sich im Schulze ihrer mit Schutzmitteln

ausgerusteten Wirtspflanzen. Bekannt sind:

Ustilago Vaillanttii Tul v. Tourneuxii Terfozia leonis Tul.

F. V. W. Tirmania africana Chat.

u Ustilago Aschcrsoniana F. v. W. Gyrophragmium Delilli Mont.

Uromyces chenopodii [Duby] Lcntinus lepideus Fr.

Terfezia Deflersii Pat. Coniothecium tamariscinum Thuin

4. Kapitel: Kulturland.
r

\n unserem Florengebiet nimmt das Kulturland einen sehr belracht-

Hchen Platz ein. Das ganze Deltagebiet bis weit in die Wiiste hinein ist

von Menschen in Kullur genommen. Der Nil bewJissert riesengroBe Baum-
well- und Reisfelder. Gut entwickelt ist auch die Orangekultur, viel

weniger dagegen die Getreidekultur.

I. Gartenland.

Bezeichnend fur das Gartenland ist, auBer der reichlich vorhandenen

Feuchligkeit, das Vorhandensein von Baumen und Strauchernj welche dem

Unterwuchs Schutz gewabren. Es entsteht also hier eine feuchte und

schattisre Luft, welche das Wachsen von vielen Hutnilzen besunstigt. Be-

senders interessant ist, daB unter den Hutpilzcn sich viele boreale Laub-

waldpilze befinden —ein Beweis dafur, daB die okologischen Verhallnisse

dem des Norden ahnlicher geworden sind. Nur eine von Feuchtigkeit ge-

schwangerte Luft konnle einen solch zarten Pilz wie Psathyra Schwein-

'urthiana (Roum.) hervorbringen.

Neocosmospora vasinfecta Smith Pilosace algeriensis Fr.

Melampsora lini (Ehrenb.) Panaeolus campanulalus (L.) Fr.

Melampsora ricini Pass. Panaeolus fimicola Fr.

Uromyces striatus Schroet. Volvaria speciosa Fr.

Puccinia cartharni (Ilutzelm.) Cladosporium hibisci n sp.

I'uccinia pruni-spinosac Pers. Sporodesmiiun longipcdiceliatuni n. sp.

Kuehneola fici Butl. Macrosporium oleae n. sp.

Boletus subtouientosus L. Fumago vagans Pers.

Coprinus atroaienlarius (Bull.) Cercospora Snellii n. sp.

Goprinus slerquilinus Fr. Cercospora rosicola Tass.

I^salliota carapestris (L.) Cercospora Iloesleri (Cott.)

Hypholoina appendiculata Bull. Cercospora violacea Sacc.

Psathyra Schwoinfurthiana (Roum.) J. R. Fusarium roseum Link.

t

i
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Das Ackerland besilzt

II. Ackerland.

auch eine gewisse Feuchtigkcitj enlbelu't aber

im Gegensatz zum Gartenland des Schutzes der hoheren GehOlze. Die

niedrigeren Pflanzen sind deshalb der Sonnenbelichtung ausgesetzt. Iloherc

Pilze sind in dieser Formation wenig vorhanden; Auf den Ackern

Agyptens werden ineistens Getreidepflanzen angebaiit. Die meisten Pilze

dieser Formation sind daher auch bekannte Getreidepilze^ die mil den

Wirtspflanzen eingeschleppt worden sind.

Ustilago digitariae (Kunze)

Ustilago levis (Kell. et Sw.)

Ustilago tritici (Pers.)

Ustilago hordei (Pers.)

Ustilago nuda (Jensen)

Sphacelotheca Roiliana (Kiilin)

Sphacelotheca sorghi (Link)

Die wichtigslen Arten sind:

Sorosporiuni Ehrenbergii J. Kiilm

Uromyces renovaliis Syd.

Uromvces linearis R. et Br.

Uromyces fabac l*ers.

Puccinia trlticina Eriksson

Brachysporium flexuGSum (Cda),

III. Abschnitt: Okologische Anpassungen.

Den Gedanken, daB auch die Pilze bestimmte okologische Anspruchc

an den Standort stellen^ hat zuerst Fuckel im Jahre 1874 (Bot, Zeit. S. 721)

angeregt. Seit damals haben die an verschiedenen Orten

achtungen dies nur bestatigt. Besonders deutlich zeigt

gemachten Beob-

sich das in den

trockenen Gebieten. So machten R. Maire (Bull Soc. bot. Fr. LIIJ, 1906)

und Schneidkr-Orelli (Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich 1912) darauf

Wiistenaufmerksam^ daB in den Steppen und

Pilze vorkommen. Sie erklarlen das dadurch daB die groBe Trockenheit

die Entwicklung der Parasiten verhindere. Dasselbe kann auch von

Agypten bestatigt werden. Der gruBte Teil der in der Wusle vorkommen-

den Parasiten sind Ustilagineen. Dies erklart sich aus dem einfachen

Umslande, daB sie mehr als andere Parasiten vor Austrocknung gescbiitzl

**

sind Wirtes

Jraachen. Auch Ilutpilze, die mehr als andere einer feuchten Luft bediirfen

sind in den Steppen und Wusten Agyptens wenig anzutreffen. Dagegen

sind an den trockenen Stellen besonders reichlich die Gasteromyzeten ent-

wickelt. Diese Pilze haben eine ausgesprochen xerophytische Lebensweise

angenommen. Manche von ihnen, wie Terfezia, Tirmania usw., bringen

ihr ganzes Leben unterirdisch zu und sind so vor der Glut der Sonne

geschutzt. Andere auf einem Stiele sich erhebende Pilze, wie Pod axon,

Tylostoma, Gyrophragraium usw., halten ihre sporentragenden Teile

bis zur Reife geschlossen. Noch wichtiger als Schutzmittel gegen Aus-

trocknung ist die eigenartige Ausbildung der Ilaut der FruchlkOrper una

Stiele der Gastromyzeten. So besitzen die meisten Gastromyzeten eineledenge

(Podaxon), pergamentarlige (Tylostoma) oder dicklederige (Terfezia)

Haul. Manche von ihnen sind mil besonderen dicken Schuppen. oie
I
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Verdunstung auf ein Minimum herabsetzen, versehen. Ein gewisser Wert

scheint auch den bei der Verbreitung der Sporen eine Rolle spielenden Kapil-

litiumfasern zuzukommen. Die einzelnen Sporen sind der Gefahr des Ver-

trocknens weniger ausgeselzt, wenn sie an Kapillitiumfasern haften und so
r

verbreitet werden. Aus der Reihe der xeropbylischen Anpassungen der

Hutpilze ist noch Goprinus clavatus Fr. v. arenosa Roum. zu er-

wahnen. Dieser Pilz hat sich voUkommen dem Sandleben angepaUt. Uas

Mycel dieses Pilzes ist pfahlwurzelartig ausgebildet und wird unler Um-

standen dreimal so groB wie der Pilz selbst. Miltels dieser >Wurzel«

gelingt es dem Pilze, in feuchtere, humushaltigere Schichten einzudringen.

' Vieie ^der an trockenen Stellen Agyptens lebenden Uredineen sind

in verschiedenen Stadien ihrer Entwicklung von Paraphysen umgeben.

Die Paraphysen dienen als Schutzdach gegen Wasserverlust. Yiele Te-

leutosporen haben eine starke Membranverdickung. Besonders ausgepragt

ist dies bei den in Agypten vorkommenden Melampsora-Arlen, Auch

die die Trockenheit liebenden Ustilago-Arten sind durch die warzige

Skulplur der Sporen ein wenig gegen die Hilze geschiilzt.

Driller Teil.

Verbreitung und Herkunft der Pilzflora Agyptens.

\. Kapitel: Ziele und Grundbegriffe.

Schon ein fluchliger Blick auf das Verzeichnis der Pilze Agyplens und

ein Vergleich derselben mil den Pilzen anderer Gebiete, z. B. Nord- und

Miltel-Europas, beweist uns klar und'deutlich die pilzfloristische Vcrschieden-

arligkeil beider Gebiete. Der Anschauung von einer weitgehenden liomo-

genitat der Pilztlora, die lange Zeit bei verschiedenen Bolanikern verbreitet

war, und von der sich -noch im Jahre 1910 ein solch tuchliger Mykologe

wle F. Theissex nicht ganz frei machen konnte^), ist somit jede Grundlage

entzogen. Die Aufgabe einer richtigen Pilzgeographie wird jetzt darin

bestehen, den Faktoren nachzugehen, die eine solche Verschiedenheit der

Pilzgebiete verursacht haben. Beslimmt hat der »Standorti nach Solms-

UuBACHsDefinition: >dic Resultierende aus der Wirkung aller der auBeren

Einflusse auf den pflanzlichen Organismus*, viel zur eigenartigen Zusammen-

selzung der Pilzflora beigetragen. Die Verschiedenartigkeit aber nur auf

•lie auBeren Faktoren zuruckzufuhren, wurde heiBen, zu den Tagen Grise-*

«a.:hs zuruckzukehren. Die Okologischen Verhaltnisse genugcn konies-

falls zur Erklarung der heutigen Zusamniensetzung der verschiedenen Pilz-

gebiele. Wir mUsscn uns auch bei den Pilzen, wic es seinerzeit Englkr

4) Vijl. F. Theissen: Mykologischc Fragen. Ucil.efle z. Bolan. Zcnlralbl. .\XV11,

*• Abl., 1910, S. 360.
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groBzugig und zusammenfassend bei den hOheren Pflanzen durchgefiihrt

hat, der Vergangenheit zuwenden. Audi die Pilze sind ein Produkt der

Vergangenheit und verdanken ihr heutiges Dasein »historischen« Faktoren.

Wie weit wir beim Verfolgen des historischen Werdeganges einer niedrigen

Oder hoheren systematischen Pilzeinheit zuriickgehen konnen, ^ ist eine

andere Frage. Man muB sich dessen bewuBt sein, daB bei einem solchen

Zuruckgreifen auf die Vergangenheit auf manche Ililfsmittel, die bei gene-

tischen Untersuchungen von hoheren Pflanzen zur Verfugung stehen, bei

den Pilzen vorliiufig und vielleicht fur immer verzichtet werden muB. Wenn

auch der Weg nach »ruckwarts« bei den Pilzen nicht so leicht und sicher

wie bei den hoheren Pflanzen zu sein scheiiit, ist es doch fiir die Wissen-

schaft von groBer Wichtigkeit, wenn nun einzelne Tatsachen aus der Ge-

schichte der Pilze ans Licht kommen, und wenn liberhaupt einmal der

Schleier der Vergangenheit eines der altesten und pflanzengeographisch fast

verkanntesten Pflanzenstamme seliiftet wird.

A. Lie Pilzspezies und ihre Entstehung.

Bevor ich mich der eigentlichen Aufgabe der geographischen und ge-

schichtlichenBehandlungderPilzflora zuwende, wird es not wen dig sein, manche

geographische Grundbegriffe wie z. B. Art, Wanderung usw., die in der

anthophylischen Pflanzengeograpbie mehr oder weniger als geklart gelten

kunnen, die aber hier zum erstenmal auf die Mykogeographie angewendet

werden, zu untersuchen und klarzulegen. Dies erscheint um so notwen-

diger, als unter den verschiedenen Pilzforschern keine Ubereinstimmung

Tiber diese Begriffe im allgemeinen und fiber den Speziesbegriff bei den

Pilzen im besonderen herrscht. Wie bekannt, hat die neuere Pilzforschung

unter dem EinfluB von Magnus, Eriksson, E. Fischer und Klebahn, dem

Begriffe Art eine neue Definition gegeben. Bis dahin galten nur die

Pilze als Arten, die morphologisch-vererbliche Unterschiede aufweisenkonnten.

Die Infektionsversuche dieser Forscher zeigten, daB auch biologische Verhalt-

nisse und zwar der Entwicklungsgang der Sporenformen, besonders aber

der Nahrpflanze, zur Unterscheidung und Aufstellung von Arlen

dienen konnen. Diese von Klebahn » biologische Arten* genannlen Pilze

Wahl

gl3^>llC ^xiucu- o
wurden in den systematischen VVerken .der oben genannten Verfasser den

morphologischen Arten gleichgestellt. Gegen die Einfuhrung dieser Arten

in die Systematik wendete sich P. Hennings mit der groBten Scharfei). Fur

den Pflanzengeographen, der unbedingt mit dem Begriffe Art operieren muB,

erhebt sich nun die Frage, ob er die biologischen Arten pflanzengeographisch

verwenden darf. Theissen, der die spezifische Selbstandigkeit von biolo-

gischen Arten, wenn sie durch Infektionsversuche nachgewiesen sind, gelten

laBt, ist der Meinung: »auch dann kamen fur die geographische Betrach-

4) Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten XII, 1902, S. <32
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tung in erster Linie nur die morphologischen Arten im strengen Sinne
in Betracht«t). Die Entscheidung liber diese Frage erscheint um so wich-
tiger, als die Zahl der Pilzgruppen, in denen biologische Spezialisierung

festgestellt wlrd, immer grOBer zu werden scheint. So schreibt Klkhahn
in seiner neuesten Arbeit fiber die Askomyzeten2) : »Wo die Erscheinun^'en

bei den Askomyzeten genugend untersucht sind, haben sich ganz ahnliche

Verhaltnisse (der Spezialisierung) ergeben, wie bei den Rostpilzen.* Auch
bei den Saprophyten sieht Klebaox Muglichkeiten einer Spezialisierung an
bestimmte Substrate. Er schreibt daruber: »Zweifellos bevorzugen auch
sie (die Saprophyten) bestimmte Nahrbuden, und die Ausbildung besonders

angepaBter Formen erscheint uns daher durchaus muglich.*

Eine Beantwortung dieser Frage ist davon abhiingig, ob es uns ge-

f' Iingen wird, einen Einblick in den Entstehungsvorgang der biologischen

Arten zu bekommen und uns liber das phylogenetische Verhaltnis derselben

zu den morphologiscben Arten klar zu werden. Die umfangreicben, ex-

perimentellen Untersuchungen von Ed. Fischer, Klebahx, Eriksson und an-

deren Forschern geben auch die Moglichkeit, der Lusung dieser Probleme

snder Weise naher zu kommen.
Die Entstehuns: der Arten bei den Pilzen ist wie bei den hoheren

m

i

o
"ilanzen ein viel umstrittenes Problem. Die verschiedenen Deszendenz-

theorien haben hier ihre Verfechter und Anhanger. In H. Klebahn hat

die Mutationstheorie, die alle konstanten Formanderungen auf innere Grunde

zurQckfuhren will, ihren begeisterten Anhanger gefunden. Die lamarkislische

Oder besser gesagt die neu-lamarkistische Lehre besitzt ihre ausgesprochenen

Wettste Die

ietzten zwei Forscher unterscheiden mit Nageli zwei Gruppen von Merk-
malen: Organisationsmerkmale, die in gar keinem Zu*sammenhange
rait Anpassungen an auBere Faktoren stehen und Anpassungsmerkmale,
die als Produkt von Anpassungen an die TiuBere Welt gedeutet werden
*iunnen. Die >OrganisationsraerkmaIe« umfassen die von auBeren Faklorcn

unabhangigen Gattungs- und Artmerkmale und sind phylogenetisch alter,

^^^ *Anpassungsmerkmale< dagegen umfassen alle biologischen Arten und

^^'ejenigen morphologischen Merkmale, die als aullere Anpassung angesehen

senders wichlig.

Frag

Wir woUen die morphologischen und biologischen Anpassungsmerk-
^^le und ihre Entstehun^ssrunde sesondert behandeln. Die biologischenIQ^QI LX1I^V> Q4 <J O <J

^rten lassen sich nach Ed. Fischer^} nach ihrem biologischen Verhalten

<) Theissen,
1. c, S. 363.

2) Haupt- und Nebenfruchtformen der Askomyzeten. Erster Teil. Eigcne Unter-
suchungen. Leipzig 1918, S. 37-38.

3) Die Uredineen der Schweiz. Beitrage zur Kryptogamenflora der Schweiz. Bqrn
^SO*. S. VII und S. I\.

i
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nach zwei Richtungen hin auseinandeihalten. 1. Nach dem Entwicklungs-

gang der Sporen und 2. nach der Wahl der Nahrpflanze.

1. Wie bekannt, gibt es viele parasitische Pilze, z. B. die Uredineen,

die unter sich morphologisch vOlIig libereinstinimenj sich aber in der Ent-

wicklung der verschiedenen Sporenformen unterscheiden. Die einen enl-

wickeln alle Sporenformen, wie Azidien, Uredo, Teleuto und Spermagonien

und besitzen so einen voUstandigen Entwicklungsgang, die anderen ent-

wickeln nur einige und manchmal nur eine Sporenform, sie besitzen also

einen verkiirzten Entwicklungsgang, So ist es C. J. Johanson *) zum ersten

Mai aufgefallen, daB die Uredineen mit verkurztem Entwicklungsgang in

der Gebirgsflora Schwedens einen groBeren I^rozenlsatz als die anderen

Formen ausmachen. P. Magnus^) und Ed. Fischer haben dieselbe Erschei-

nung auch fur die Alpen festgestellt und dieselbe mit klimatischen Ein-

fliissen in Beziehung gebracht. Der letzte sagt dariiber^): »Es liegt auf

der Hand, daB diese in verschiedenen Varianten^ besonders aber in Ge-

slalt einer Einschrankung oder eines Wegfalls der Uredoform uns entgegen-

tretenden Verkiirzungen des Entwicklungsganges der Uredineen in den be-

sprochenen Fallen als Anpassungen an das alpine Klinm^ bzw. an die kurze

Vegetationsperiode der alpinen Region gedeutet warden kOnnen. Diese im

Sinne Nagelis gegebene Erklarung der »direkten Bewirkung« wird auch durch

Infeklionsversuche gestiilzt. So haben S. Smith*) und B, Iwanoff^) experi-

mentell nachgewiesen, daR auBere Faktoren imstande sind, den Entwick-

lungsgang der Sporenstadien zu beeinflussen.

Die nach der zweiten Richtung hin, nach der Wahl der Nahrpflanzen,

sich entwickelnden parasitischen Pilze wurden zuerst von Klebahn biologiscne

Arten genannt. Die biologische Spezialisierung selbst, wie sie Eriksson be-

zeichnet hat, 'ist nicht nur bei den Uredineen, sondern auch bei anderen

parasitischen Pilzen beobachtet w.orden ^j. Auch diese Erscheinung wurde

in V'erbindung mit auBeren Faktoren gebracht. Magnus^ erklarte sie zu-

erst als Folge einer Angewohnung oder Anpassung an bestimmte Wirte j.

-f) Uber die in den Kochgebirgen Jamtlands und Harjedalens vorkoinmcnden Pcrono-

sporeen, Ustilagineen und Uredineen. Bol. Zentralblatt XXVII, 4 886, S, 347, S. 377.

2) Uber die auf Kompositen auftretenJen Puccinien usw. Ber. der deutsch. o-

Ges., XI, S. 4 53—404.

3) Der Entwicklungsgang der Uredineen und die Entstehung neuer P^*"^^** "^^

Pnanzenreiche. Mitt der Naturforscher-Gesellschaft in Bern 4 907, S. 147, Bern I

4) The water relation of Puccinia Asparagi. Botanical Gazette, XXXVIIl, 4004,
p.^^^

5) Untersuchungen iiber den EinfluC des Standorts auf Kntwicklungsgang^^^

Peridienbau der Uredineen. Zenlrulbl. f. Bakteriol. usw., 2. Abt., XVllI, 1907, S. 256 »

S. 470 —480, S. 653 —67i. ^
' •

•;,

6) Vgl. Ed. Fischer: Die biolog. Arten der parasit. Pilze usw. Atti ^*^"^
^^^^j

helvetica della science nalionah adunata in Bocarno 4 903, Zurigo, 4904, p.
*^-'

^^^^
der SpeziesbcgrilTusw. Separatabdruck dor Schwciz. Naturforscbcr-Gcsellscha ,

4947.

Geneve.

7) HfcmvEGiA, 4 894, S. 82.
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Dementsprechend nannte er auch die spezialisieclen Formen >Gewohnheits-

rassen«. Auch Wettstein tritt entschieden fur diese Erklarung ein. In

seinem Handbuch der Systemalik 1911, S. 47 schreibt er: ^Wenn eine

solche parasitische Pflanze ... in verschiedene neue Formen zerf;illl und
die erworbenen Eigenschaften sich als erblich erwelsen, so ist der innige

direkle Zusammenhang zwischen Erniihrung und BeschafTenheit des Para-

siten klar«. Auch Ed. Fischer, der gewisse Einschrunkungen macht und
Mutation auch als Erkliirung zulaBt, niuB zugeben'), daB die Entstehung

der biologischen Artcn mit groBer Wahrscheinlichkeit sich ergeben hat.«

Diese Angewuhnungs- und Anpassungstheorie fand auch ihre experi-

mentelle Bestritisunsr in den Infeklionsversuchen Klebahns mit Puccinia0«"0

Smilacearum-Digraphidis^j. Es gelang ihm, diesen spezialisierten Pilz

durch fortwahrende Versuche an einen neuen Wirt allmahlich zu gewOhnen
und von dem alten fast abzugewohnen. Auch Ed. Fischer hat auf einen

interessanten Fall von Angewohnung an einen bestimmten in der Nahe

wohnenden Wirt Jn der freien Natur hingewiesen^). Biologische Arten kun-

nen also als Produkt der Anpassung an auBere Einfliisse angesehen werden.

Zur Gruppe von angepaBten Arten gehoren auch morphologisch gut

unterscheidbare Arten, bei denen man Beziehungen mit der AuBenwelt kon-

statieren kann. Solche Beziehungen zwischen morphologischer Form und

auBeren klimatischen Faktoren haben die Schiiler Ed. Fischers Majis^),

IwANOFpS] und W. Mi;ller^*) experimentell nachgewiesen. Die erslen zeigten

den Zusammenhang zwischen der Memhrandicke der Peridienzellen und den

auBeren Licht- und Feuchtigkeitsverhaltnissen, W. Muller wies darauf bin,

daC Teleutosporen der Melampsora-Arten, die in den siidhchen Llindern

und im Orient vorkommen, dickere Scheitelverdickungen besitzen, als die-

selben der nOrdhchen Lander. Wir haben diese Beobachtungen, wie

Jna Kapitel uber »die okologischen Verhaltnisse« erwahnt wurde. in der

*^gyptischen Pilzflora bestiitigt gefunden. Noch frappanler sind die Ver-

suche von Freemann-Johnson'), Long^) und Dodge^), die, wenn ihnen beim

Experimentieren kein Fehler unterlaufen ist, den Beweis erbracht zu haben

V AUi della Sociela usw., p. 59.

2) KuUurversuche mil Roslpilzen. XI. Bericht (1902), Jahrb. der Hamburgischen

^vissenschaftl. Anstalten fiir 1902. Hamburg 1903, S. 1.

3^ Beitrage zur Biologie der Uredineen. Mykol. Zentralblalt III, 1913, S. 148.

4] Die Peridienzellen der Mcdineen in ibrer Abhangigkeit von Slandorlsverbalt-

'^^ssen. Zentralblalt f. Bakteriol. usw. 2. Abl., X, 1903, S. 644. .

5) 1. c.

•) Zur Kennlnis der Euphorbia bewobnenden Melampsoraartcn. Zentralblalt f.

Bakteriol. usw. 2. Abt., XIX, 1907, S. 441.

V Freeman and Johnson: The rusts of grains in the United Slates. U. S. Depart.

^^ AgrlcoI..Bu^eau of Plent Ind. Bull., 216,' Washington.
S) Long, InHuence of the hosts on Ihe &c. Journal of Research, II, 1914, p. 80H.

9) Dodge, The elfect of the host on the morphology &c. Bull, Torrey bolanit^al

Club. XVil, 1915, p. 519,

7=
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scheinen, daB die Erzeugung von inorphologischen Merkmalen durch auBere

Fakloren niOglich ist.

Aus der lamarkistischen Deutungsweise der Entstehung der biologischen

und morphologischen Arten folgt von selbst die Antwort auf die am An-

fang unserer Untersuchung von uns^ gestellten Frage in beziig auf den

pflanzengeographischen Wert der biologischen Arten. Die Talsachej daB

auBerc Faktoren sowohl biologische wie morphologische Arten zu erzeugen

vermugen, legt die Vcrmutung nahe, daB in der Natur selbst zwischen

diesen beiden kein Unterscbied besteht oder wie Ed. Fischer sagt, biolo-

giscbe Arten seien beginnende und im status nascendi sich befindende mor-

phologische Arten.

Noch starker als durch den Neu-L'amarkismus liiBt sich die Gleich-

wertigkeit der biologischen mit morphologischen Arten durch die Mutations-

Iheorie von de Vries beweisen. Denn wenn man gerade die biologischen

Arten auch aus inneren Mutationen ableitetet, liegt kein Grund vor, einen

Unterscbied zwischen biologischen und morphologischen Arten zu machen.

KlebahNj der Anhanger der Mutationstheorie, sagt mit llecht^) uber diese

Frage folgendes: »Es laBt sich aber dariiber streiten^ ob es gerechtfertigt

ist, morphologische Unterschiede unbedingt hoher einzuschatzen als biolo-

gische. Die Verschiedenheit der Organismen, braucht sich nicbt an den

Zellwanden auszudriicken, die das Protoplasma einschlieBen«. Zusammen-

fassend kunnen wir jetzt sagen, daiJ den biologischen Arten der Rang

von »guten« Arten zugesprochen werden muB und folglich auch in der

Pflanzengeographie als Arten zu gelten haben.

Wand
Eine Voraussetzung jeder Pflanzengeographie ist die Annahmc einer

VVanderung der Pflanzenart. Die fortwahrende Erweiterung des Wobn-

gebiets der Art hat die Sicheruni? lebenstatii?er Nachkommen und die Be-
O '^"^"-^^^^^^o

forderung der Keime in entfernte Gebiete zur Folge. Die Pilze verbreiten

sich durch ihre produzierten Sporen, die keinesfalls nur als Fortpflanzungs-

keime fur den engeren Standort der Mutterpflanze gedeutet werden kunnen.

Vom Vermugen der Pilze, weit zu wandern, zeusen z. B. viele Pilze Agyp-

tens, deren doitiges Vorkommen sich nur aus einer spontanen Eiowandc-

rung erklaren laBt. Die Verbreilung der Pilzsporen und anderer Verbrei-

tungseinheiten, wie die Samen der hOheren Pflanzen, kann auf zweierlei

Weise vor sich gehen^), 1. indem die Pilze selbst sich so entwickein, dab

sie imstande sind, dieVerbreitungseinheiten uber ihren engeren Wobnor

herauszuheben und auch weiter zu. befordern —also aktive Yerbreitung,

2. die Verbreitunoseinheiten bleiben auf ihrem Standort und warten au

i] Uredineen in der Krvpto^amenflora der Mark Brandenburg, V. a., S. 136-

2) Agharkar, Die Verbreitungsmittel der Xerophyten usw. im Beiblalt zu ^ngie

Hot. Jahrb.,iLVI, 1U20, S. 1—42.'
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lluBere Agenlien , die sie milreiBen und in weile Feme fortschafTen

also passive Verbreilling.

I. Aktive Verbreituiig.

Vorrichlungen fiir aktive Verbreitiing cler Kcinie sind bci den holieren

Pflanzen schon seit langem bekannt. DaB solcbe auch bei den Kryplugamen

und sogar bei den mikroskopisch kleinen Pilzen gut ausgebildcl sind, ist

in der Wissenschaft erst in der letzten Zeit mehr betont worden.
4

Ambekanntesten von aktiver Verbreitung der Keimeinheiten der Pilze

ist der Mechanismus des Sporenschleuderns. Schon de Barv fiihrt in seiner

Morphologie und Physiologie der Pilze Beobachtungen vicler Forscher aiij

nach denen die Sporen mancher Zygomyzeten und vieler Basidiomyzeten

ausgeschleudert werden. Mikroskopische Beobachtungen, wic das Sporen-

schleudern tatsachlich erfolgt, haben zuerst Brefeld fiir Coprinus sterco-

rarius Sghmitz und Zalewski fiir verschiedene Agaricineen angeslellt.

Ben Yorgang des Ausschleuderns restlos aufzuklaren, gelang erst R. Falk

in seiner Arbeit liber die Sporenverbreitung bei den Basidiomyzeten^).

Durch seine zahlreichen Versuche hat er festgeslellt, daB »die Basidie die

Funktion besitzt, die Sporen auszubilden, sie iiber einen freien Fallraum

freischwebend in die Luft zu heben und dann aktiv abzusloBen*. Dazu

koramt noch ein zweites Moment,- welches dazu beitrligt, die abgestoBenen

Sporen in die Luft aktiv emporzuheben. Die Hutpilze erzeugen durch die

in ihnen aufgespeicherten, reichen Reservestoffe eine betrachtliche Wilrnie-

menge, welche ihrerseits die Luftschichten in der unteren Region, wo die

Pilze wachsen, erwarmt und sie nach oben treibt. So entsleht eine

Luftbewegung, mittels deren die abgefallenen oder noch schwach anhaftendcn

Sporen mitgerissen tind verbreitet werden.

Bei vielen Peronosporeen und Hyphomyzeten haben de Bary und Za-

lewski Drehbewegungen um die Liingsachse nachgewiesen, durch die die

Sporen abgeschleudert werden. Zalewski hat bei Cystopus, Perono-
spora, Ponecillium, Botrytis u. a. in der die Sporen abtrennenden

Scheidewand eine Mittellamelle nachgewiesen, die im Wasser vergallertet

und beim Eintrocknen jihnlich wie Leim von der Anheftungsstelle abspringt,

so daB die reifen Sporen bei der noch hinzukommenden hygroskopischen

Krummung der Fruchthyphen mit betrachlllcher Kraft weggeschleudert

werden2). Am schOnsten ist dies bei der auch in Agyplen vorkommenden

Brehmia lactucae zu beobachten. Hier fuhren die Konidientruger iihn-

liche Drehungen aus, wie die Teilfruchle des Reiherschnabels3j.

Bci vielen Askomyzelen ist eine Ausschleuderung schon seit langem be-

kannt. Ein explosives Ausstreuen von Sporen kann man manchmal bei

<) CoHN, Beitrage zur Biologie, IX, 1909, S. 1—83.

2) LuDwiG, Lehrbuch der Biologie, S, 327.

3) Neger, NaturwissenschafUiclie Wochcnschrifl, XXIII, 1908, S. 2fi8— 263.
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ihrer Reife mit bloBem Auge wabrnelinien. Besonders ausfuhrlich wurden

diese Vorgilnge von Pringsiieim, WoRONriy und Zopf studiert*). Diese Vor-

gunge werden Ejakulationen genannt. Die Ejakulalionen gehen meislens

in der Zeit der Reife vor sich, wenn der Turgor der Asci seinen Huhe-

punkt erreicht und deshalb dieselben zu sprengen und die Sporen weit nach

auBen hinauszuschleudern vermag.

Ein haufiges, fiir unser Gebiet sehr wichtiges aktives Verbreitungs-

mittel ist die Ausbildung von Kapillitiumfasern. Diese Gebilde kommen

bei den Myxomyzeten und bei den in Agypten aucb reicblich vorhandenen

Gastromyzeten vor. Dies sind hygroskopische Faden, die innerhalb der

FruchtkGrper ausgebildet werden. Beim Austrocknen fubren sie besondere

Bewegungen aus und schleudern dabei die Sporen weit binaus.

Als aktiv zu wertende Verbreitung war en noch die Zoasporen der

Oomyzeten zu nennen. Die Sporen dieser Gruppe besitzen durcb chemo-

taktische Reizbarkeit die Fahigkeit, Substrate auf weite Entfernungen im

Wasser zu bemerken, mittelst der Zilien hinzuscbwimmen und sie zu

infizieren.
- ^

II. Passive VerLreitung.
r

Wie wichlig aucti die aktive Verbreitungsweise fur die orlliche Ver-

gruBerung des Pilzareals sein mag, mussen doch zur Erklarung einer weiten

Verbreitung und Wanderung ganz andere auBerhalb der Pilze liegende

Faktoren, zu Hilfe genommen werden. Wind, Tiere und Wasser gehuren

hierher.
J

1. Wind.

Die Luftstromung, welche besonders fruher, aber aucb noch heute

von einem Forschcr wie Eriksson sehr unterschatzt wurde, scheint das wic

tigste verbreitende Agens der Pilzsporen zu sein. Die Wirkung der Lu

stromung fiir nicht betrachtliche Entfernungen liegen in den in Zahlen au -

gedruckten Beobachtungen von Tubeuf, Lemmermann, Halstedt und Klebahn

vor2). DaB aber auch Pilzsporen durch den Wind auf sehr weite Entfer-

nungen verbreitet werden kunnen, zeigen uns die epidemisch auftreten e

Piizinfektionen, die in einer verhaltnismaBig kurzen Zeit ganze Lander und

sogar Kontinente durchqueren. So hat sich die aus Chile stammen e

Puccinia malvacearum uber ganz Europa ausgebreitet. Die aus ^

amerika stammende Plasmopara viticola war nach \ I Jahren m &

weinbautreibenden Landern Europas, Asiens und Nordafrikas einheimisc .

AhnUche Wanderungen haben Phytophtora infestans, Oidium Tuckeri

und andere Pilze durchgemacht, ..

Die Tatsache, daB der Wind imstande ist, in einer sehr kurzen Zei

<) Vgl. Zopf, Die Pilze. Handbuch der Botanik von A. Schenk. IV, 1890, S. 337 363.

2) Vgl. Klebahn. Die Rostpilze, S. 14—32.
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nocli schwerere Partikelchen als die Sporen auf llunderle von Meilen forl-

Beobachtiingen bewiesen worden. Eine nord-zufuhren, ist durch exakle

afrikanische Staubmasse wurde anf verschiedenen Stationen ihres Vorriickens

wahrend zweier Tage bis nach Hamburg veifolgt. Man muB sicb also dem-
nach vorstellen, daB die Luft wahrend der Reifezeit der Pilze von Sporen

geschwangert ist. Die Untersuchungen Klebahns ergaben auch eine Be-

statigung dieser Annahme^). Er untersuchte die niedergeschlagene Schichl

einiger in der Luft aufgestellten Wattekhunpen. In dieser Scbicht fanden

sich eine Menge von Rost- und anderen Pilzsporen.

Es fehlt noch zu beweiseOj daB die Pilzsporen in der Luft wahrend

lilngerer Wanderungen in trockener Luft, ihre Infektionskraft nicht verlieren.

Auch dieser Beweis ist durch Klebahn erbracht worden 2). Azidiosporen

wurden von ihni einen Monat lang trocken aufbewahrt^ nach dieser Zeit waren

die Sporen noch infektionsfahig. Die Verbreitungsmuglichkeiten der Sporen

durch den Wind waren also unbegrenzt, wenn ihnen die Natur nicht

SchrankeUj auf die wir in einem besonderen Kapitel eingehen werden, ge-

setzt hatte.

Auf die Verbreitung durch den Wind scheint der grufite Tell der Pilze

eingestellt zu sein. Durch die oben zitierte Arbeit von Falk ist der kom-

plizierte Aufbau der Basidiomyzeten und ihre Anpassung an die Windver-

geworden. Die Basidiomyzeten fmden ihre natiirlichenbreilung klar

Beding ungen in feuchten und beschatteten Ortlichkeiten in Wlildern.

Auch in Agypten finden sich die Hutpiize meistens im Niltal und in den

Oasen, oder an anderen ahnlichen Stellen. In solchen von Baumen ge-

schutzten Orten kann aber der Wind sehr schlecht fur die Verbreitung in An-

spruchgenommen werden. Urn diesen Mangel zuersetzen, hat derSporentrager

eine besondere^ den Verhiiltnissen angepaBte Ausbildung erfahren. Die Basidien

sind niemals wie Konidientriiger aufrecht, sondern entweder senkrecht nach

unlen oder wagerecht gestellt^ so daB die Sporen, wenn sie abgestoBen

werden, in einen freien Luftraum fallen. Die Sporen erhalten sich durch

ihr^ Leichtigkeit schwebend in der Luft und werden, wenn eine heftige

Luftstromung eintritt, von derselben fortgerissen und in die Weite be-

f^rdert. Die Gastromyzeten dagegen kommen meistens, wie wir das auch

in Agypten sehen, auf baumlosen Stellen vor, bei ihnen hat die Basidie

ihren biologischen Wert verloren. Die Basidien sind hier von einer Ilulle

umgeben und sind ihrer aktiven Yerbreitungsfunktion verluslig gewqrden.

dagegen produzieren die Gastromyzeten eine unzahlige Menge von Sporen,

welche bei dem leisesten Hauch eines Windes nach alien Seiten durch ver-

schiedene Uffnungen verweht werden.

Eine noch bessere Einrichtuns: zur Verbreitung durch den Wind zei-

^) l.'c, S. 69.

2) Kulturversuche X, iZ6, (32), 1901, Zentralbl. fur Pflk. U, 1902, 17, 132
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gen die Askomyzelen. Diese letzte Gruppe von Pilzcn entwickelt neben den

Askosporen, die niclit immer fiir die Windverbreitung sehr geeignet sind

noch andere Sporentrager, wodurch die Verbreitung durch den Wind leicht

erfolgen kann. Dieses neue Verbreilungsorgan der Askomyzelen sind die

Konidientrager der zahlreichen, bisher als eigene Gruppe angesehenen

Hyphomyzeten, die aber immer mehr als Nebenfruchtformen der Asko-

myzelen aufgeteilt werden. Die Konidienlrager der Hyphomyzeten bilden

ihre Sporen direkt nach auBen, um so dem Winde einc breite Angriffsflache

darzubieten.

Wahrend die Spordien der Uredineen sich nur in der naheren Um-

ebung verbreilen konnen^], sind fiir eine weitere Verbreitung die Azidio-,

Uredo- und eventuell die Teleutosporen vorziiglich geeignet. Im Zusammen-

hang mit der Verbreitung durch den Wind steht die massenhafte Ausbii-

dung von Azidio- und Teleutosporen. Auch die Luftuntersuchungen von

Klebahn haben gezeigt, daB die Luft zum grOBten Teil Uredineen enthiilt.^

Ebenso zeugt die massenhafte Ausbildung von losen Sporen bei den mei-

sten Ustilagineen von einer Einslellung auf die Verbreitung durch den Wind.

Nicht uninteressant ist die Tatsache, daB in dem fast baumlosen Agypten,

wo der Wind als Verbreitungsagens bestimmt eine groBe Rolle spiell, yon

29 vorkommenden Ustilagineen 26 allein auf Gramineen, also auf Wind-

bliitlernj vorkommen.

2. Tiere.

Obwohl die Tiere im Vergleich zum Wind in der Verbreitung der Pilz-

sporen eine untergeordnete Rolle spielen, tragen sie doch ibren Teil zur

VergroBerung des Pilzareals bei. Die Verbreitung der Sporen und anderer

Verbreitungseinheilen der Pilze kann auf zweierlei WeisC; endo- und epi-

zoisch, vonslalten gehen.

a) Die endozoische Verbreitung.

DaB die Pilze besonders von verschiedenen Tieren gefressen werden,

ist eine bekannle Tatsache, die jeder Pilzsammler beobachten kann. Dai)

aber die Sporen vieler Pilze unverandert und unbeschadet ihrer Keimkraft

den Darmkanal der Tiere passieren konnen, ist durch Yersucbe verscbie-

dener Forscher festsestellt worden. Besonders interessant sind die ver-

suche Falks2j mit dunkelgefarbten Sporen mistbewohnender Basidiomycelen

und Askomyceten, die den Verdauungskanal der Siiugetiere nicbt bloB ohne

Nachteil passieren konnten, sondern zum Teil erst hierdurch ihre Keim-

fUhigkeit erhielten. Besonders eingesfellt auf die Verbreitung durch die Tiere

sind die Gastromyceten, die sehr gern von denselben gefressen werden.

i) Vgl. Klebbhn, Rostpilze, S. 30 und Falk I. c, S. 54.

2) 1. c. S. 2.

_Hj
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Die Larven der Galtung Mycodiplosis sind in ihrem Unterhalt vollkommen
aufUredineen^ Perisporineen und Erisipheen, derenKonidien ihnen zurNahrung
dienen, angewiesen^). Die eierlegendenWeibchen dieser Larve suchen die Rost-

lager auf, und obwohl sic die Feinde der Pilze sind, tragen sie dennoch

unbewuBt zur Verbreitung des Pilzes bei. So werden auch Uredincen sehr

gcrn von Schnecken gefressen. J. Wagner 2) gelang es, Pucciniasporen, die den

Darm von Succinia putris passierten, Stellaria Moringia zu infizieren.

Die gegenseitigen Beziehungen von Pilz und Tier haben auch ver-

schiedene Anpassungen und Umbildungen mit sich gebracht. Einerseits

haben viele Pilze, um sich vor dem schadigenden FraB von Saugetieren

zu schutzeUj Giftstoffe hervorgebracht. Es genugt schon, an viele Amanita-

und Boletus-Arten zu erinnern. Die lebhaften Farben verschiedener Pilze

dienen als Aniockungsmittel fur manche Tiere. Als Anlockungsmittel konnen

auch der Duft der Spermagonien und der Saft der'Konidiengeneration von

Claviceps gedeutet. werden.

b) Die epizoische Verbreitung.

Vor allem wird fiir diese Verbreitungsweise das groBe Heer von In-

sekten, welches die Pflanzen zum Zwecke der Beslaubung besucht und

zur gleichen Zeit Sppren der zufallig dort schmarotzenden Pilze mit-

schleppt, in Betracht koinmen. AuBerdem die vielen Insekten und Schnecken,

die auf den mit Pilzparasilen befallenen Blattern oder Hutpilzen herum-

kriechen und so die Sporen verbreiten. Auch die in den Hymenomyzeten

sich bergenden Maden nehmen beim Ausschlupfen viele Sporen mit, die

sie nachher beim Verpuppen in der Erde wieder an andere Stellen bringen.

Als besondere Anpassung an die epizoische Verbreitung konnen wir die

besondere Ausbildung der Sporen ansehen. Die stacheligen, hockerigen

Oder mit anderen Skulpturen und Fortsalzen versehenen Sporen bleiben

am Kurper der Tiere sehr leicht haflen und werden so von ihnen ver-

breitetet. Besonders geeignet fur dne solche Verbreitungsweise sind auch

die mit stachligen Hyphen versehenen Fruchte der Erisipheen.

Als gutes Anlockungsmittel fur Insekteq kann auBer den im vorigen

Kapitel erwahnten Fallen, der auch in Agypten vorkommcnde Pilz, Phallus

innpudicus, gelten. Dieser Pilz bedeckt sich in der Zeit der Reife mit

einer grunlich-schwarzen, schmierigen Flussigkeit. Der aus dieser Flussig-

keit ausstrumende Aasgeruch lofkt viele Fliegen herbei, die sich rait vielen

Sporen beladen und an anderer Stelle wieder abstreifen.

Einen besonders interessanten Fall der Verbreitung hat N. Patouillard

^us Tunis iiber einen auch in Agypten vorkommenden Pilz mitgeleill^). Psa-

<) Negeh, 1. c. und Kleebahn, Nalurwissenschaftl. Verein, Brenicn, XI. 1890, S. 328.

2] Roslpiize, S. 20.

8) Bull. Soc. Mycol. Fr. XVII, 1901, p. 182—184.

fiotanische Jahrbucher. LVl. Bd. '
^^
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thyrella disseminata hat die Fahigkeit Sporen auszubilden vOllig ein-'

gebiiBt. Anstelle der Sporen stehen an den Lamellen kleine, fleischige Bul-

billen. Diese Bulbillen werden bestimmt von den verschiedenen Tieren gern

gefressen und auf solche Weise leicht verschleppt.

Eine groBe Rolle in der Verscbleppung der Pilzkeime spielt der Mensch.

Auf ihn ist die Verbreitung der haufigen Rost- und Brandkrankheiten des

SaatguteSj der verschiedenen Pilzkrankheiten der einzelnen Kultur- und Zier-

pflanzen zuriickzufuhren. Als sicher durch den Menschen eingeschleppt kunnen

z. B. in Agypten folgende Pilze gelten : Phytophtora infestans, Puccinia

pruni-spinosae und Neocosmospora vasinfecta, welche letztere zu-

sammen mit der Baumwolle aus Nordamerika eingefiihrt worden sind.

- Die Pilzkeime konnen z. B. durch verschiedene Telle der Wirtspflanzen

eingefuhrt worden sein. Am haufigsten wird das aber durch dieSamen

geschehen Weise. Die Pilzkeime konnen dem
_ »

Samen auBerlich anliegen oder darinnen enthalten sein. Dieser letztere

Fall braucht gar keine Erklarung in der My"koplasmatheorie Erikssons zu

suchen. Auch Klebahn, der entschiedenste Gegner dieser Theorie, muC

zugeben, daB viele Pilze auf diese Weise ihre Keime verbreiten^]. Ein solcher

Fall der Verbreitung hat uns Lindau aus der vorhistorischen Flora Agyptens

gezeigt2).

3. Wasser.

In erster Reihe werden durch das Wasser die Oomyzelen verbreilet.

Unter diesen Pilzen sind die Saprolegniazeen und Peronosporeen die be-

karintesten, die sich dem Wasserleben voUig angepaBt haben und deshalb

als Wasserpilze bezeichnet werden. Aus Agypten sind bis jetzt noch fast

gar keine Wasserpilze bekannt. Die Sporen dieser Wasserpilze sind mit

besonderen Schwimmausrustungen, den Zilien, versehen, die sie instand

setzen, besonders schnell im Wasser vorwartszukomraen. Durch flieBendes

Oder iiberschwemmendes Wasser werden oft ganze Blatter oder Zweige,

auf denen Sporen oder Fruchlkupfe festsitzen, weiterbefurdert. Auch Regen

und andere atmospharische Niederschlage kommen als Verbreilungsagens

in Betracht. Harrison^) hat gezeigt, daB Hagelkorner Sporen von Asper-

gillus, Penicillium und Mucor enthalten.

C. Die Schranken der Wanderung.

In einer sehr interessanten Arbeit macht Wilhelm ScHMmT^} zum ersten

Male den Versuch, die Verbreitungsgrenze und Sinkgeschwindigkeit von

^) Vgl Rostpilze usw. S. 73.

2) Lindau, Uber das Vorkommen des Pilzes des Taumellochs in altagyptischen

Samen. Sitzungsbericht der Akademie der Wissenschaft. Berlin, 1901, XXXV. S. 1031.

3] Bot. Gazette XXVI, 1896, p. 211.

4) Die Verbreitung von Samen und Blutenstaub durch die Luflbewegung. Oeslerr.

bot. Zeitschr. LXVH. 19i8, S. 313—328.

i
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Pilzsporen exakt auszurechnen. Er kommt zum Resultat, daR die niilllere

Verbreitungsgrenze fur Pilzsporen 40 000 km betrafe: mit anderen Worlen

heiBt das, daB einmal durch Lufterschiitterung in Bewegung gesetzte Sporen

sich beliebig weit, also liber die ganze Erde, ausbreiten kOnnen. Sollte

diese Berechnung zutreffen, dann muBte die ganze Erdc von ein ^und den-

selben Pilzarlen besiedelt sein, und die Anschauung von der Ilomogenilat

der Pilzflora hatte Recht behalten. In Wirklichkeit sieht die Sache ganz

anders aus. Die Areale vieler Pilze sind fest abgegrenzt, wie die der

huheren Pflanzen. Die Zahl der Endemismen ist auch schr groB. Von \ 503

Sgyptischen Phanerogamen sind 107 Arten endemisch: von 237 Pilzarten

Agyptens sind 65 Arten endemisch. Was hindert also die Sporen, sich

iiber die ganze Erde zu verbreiten? Die Hindernisse und Schranken,

die die Natur der Verbreitung durch den Wind entgegenstellt, kOnnen ver-

schiedener Natur sein. Wir wollen sie im folgenden einzeln besprechen.

I. Geograpliische Scliraukeu.

Unter diesem Namen wollen wir alle diejenigen Hindernisse zusammen-

fassen, die der Ausbreitung der'Sporen auf dem Wege ihrer Wanderung

Halt gebieten. Das Wichtigste von diesen wird die Luftkondensation seini).

Wie bekannt, scheidel sich der Wasserdampf in freier Luft bei eintreten-

der Saltigung in Form feiner Tropfchen aus. »Solche Tropfchen bilden

sich aber in der Regel nur um schon.in der Luft schvvebende ,Konden-

sationskerne', das sind Staubchen, kleine Salzkorner, schlieBlich Sporen.

l^a nun Kondensationen recht haufig vorkommen, muB man also damit

rechnen, daB die Sporen auf ihrem Wege abgefangen, in die feinsten Tropf-

chen aufgenommen werden und im Regen zu Boden gelangen*. Das durfte

nach WiLiiELM Scbmidt das wesentlichste Hemmnis der Verlroibung der

leichtesten Sporen sein.

- AuBerdem werden die groBeren Meere und eventuell Flusse ein natur-

liches Hindernis fur die Verbreitung der Sporen sein, obwohl bei der Be-

siedelung des Krakataus Farnsporen iiber das Meer, wenn auch nichl aus

sehr weiter Entfernung herbeigeweht worden sind. In Agypten scheint der

i^il auch eine solche Sdhranke zwischen der arabischen und libyschen Wuste

zu sein. So wurde Coprinus Barbeyi Kalchbr. bis jetzt an vielen

Siandorten nur in der arabischen Wuste gefunden. Auch hohe Gebirge werden

Ijestimmt eine gule Schranke fur die Pilzverbreitung abgeben. Als sehr

wirksames Hindernis hat sich die Wiiste gezeigt. Mairk und Schneider

machten, wie oben erwahnt wurde, in Algerien die Beobachtung2), —und

wir kunnen da? aus unserem Gebiet besliiligen - daB in den weilabliegenden

<) n. ScHMioT, I. c. S. 322.

2) Bull. Soc. deFr. LIII, 1906, p. CLXXXI und Vierleljahrssclirift der Nalurf. Ges.

>n Zurich, <912, S. 167.
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Oasen gewisse, sehr verbreitete Rostpilze fehlen. Das laBt sich nur da-

durch erklaren, daB die feuchtigkeilliebenden Rostsporen bei ihren Wan-

derunsen durch die trockene Wiiste ihre Keimkraft einbiiBcn.

II. Okologische Schranken.

Nachdem die Pilzsporen den weilen Wegder Wanderung zuriickgelegt und

sich auf einer Stelle niedergelassen haberij miissen sie unbedingt die notigen

Lebensbedingungen finden, um sich eine neue Existenz grunden zu konnen.

Wenn die Lebensbedingungen der Umgebung dem Neuling nicht zusagen,

so sind Okologische Schranken gegeben. Das wichtigste Ilemmnis fiir das^

Aufkommen von neuen Einwanderern sind die Temperalurverscbiedenheiten.

Schon oben wurden dieBeobachtungen vonFucKELj Magnus und Ed. Fischer er-

wahnt, die den groBen Unterschied zwischen dem alpinen Klima und dem .

der Ebene und seinen EinfluB auf die Pilze deutlich zeigen. In den Wiisten

Agyptens kommen fast gar keine Ilulpilze und sehr wenig Rostpilze von

Die Trockenheit ist eben den erwahnten feuchtigkeitsliebenden Pilzen als

Feind entgegengetreten.

Viel wichtiger fiir die Parasiten

Wirtspflanzen.

ist die Gebundenheit an bestimmte

Auf die chemische Ubereinstinimung zwischen Wirt und

Parasit ist von manchem Mykologen hingewiesen worden^). Es kann des-

halb nicht Wunder nehmeUj wenn herbeigewehte Sporen eines Parasiten die

fremde Wirtspflanze nicht infizieren konnen.-

Aber auch nicht immer tritt der Parasit mit seinem Wirt auf. Der

agyptische Pilz Ustilago cynodontis z.
I

ihl sein Wirt viel weiler n;

B. kommt nur im Millelmeer-

Die Hemmnisse, die sich den Pilzsporen von der Aufnabme ihrer

Wanderung an bis zu ihrer Niederlassun^ entgegenstellen, sind zu groB,

als daB sie sie uberwinden kunnten. Dies gibt uns auch die Erklarung,

warum die Pilze gleich den hoheren Pflanzen ihr Wohngebiet in den meisten

Fallen streng innehalten.

D. Las Alter und die Heimat der Pilze.

Vor dem Herantreten an die ei'sentliche Aufeabe, die Herkunft und

Geschichte der agyptischen Pilzflora zu behandein, erscheint es notwendig,

schon im voraus die Grenzen des Moglichen und Erreichbaren auf diesem

Gebiete vorzuzeichnen. Ich will zunachst bei der Frage des Alters der

Pilze bleiben.

Wie bekannt , bedient
)

sich die entwicklungsgeschichtliche

geographic verschiedener Hilfsmiltel, um das Alter der Pflanzen

Pflanzen-

be-zu

4) Klk —, H. Aufgaben und Ergebnisse usw. 1914. •

n 11

2) Vgl, P. Magnus: Les Ustilaginees du Cyn.Dact. et leurs distribution geogr. Bu .

Soc. Myc. Fr. 1899, p. 265.

^^
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stimmen^). Eines der Miltel, das absolute Alter, wie sich C. Schroeter aus-

druckt, festzustellen, ist das der direkten »Altersbestimmung« durch Ver-

gleich mit Fossilfunden. DaB es auch damit sogar bei den huheren Pflanzen,

von denen Abdrucke und versteinerte Resle in den verschiedenen gcolo-

logischen Schichten sich reichlich erhalten haben, nicht besonders gut be-

stellt ist, ist allbekannt." Abgesehen davon, daB es sehr selten gelingt, die

gefundenen Fossilien .einwandsfrei fcstzustellen, darf doch niemals bebauplet

warden, daB auch bei einem gelungenen und richtigen Vergleich das absolute

Alter ermittelt worden sei. Und mit Recht bemerkt Diels^), daB »nach der

Bestimmung doch einleuchtend ist, daB diese Klasse bereits langer vorher

beslanden haben muB. AuBerdem sind wir gezwungen, aus rein genetischcn

Grilnden, einen ungeheuer langen Zeitraum fur ihre allmahliche Heraus-

bildung anzunehmen«. Und was sich fur die fossilienarme Pilzflora daraus

ergibt, braucht nicht erst besonders hervorgeboben zu werden. Von den

Pilzen sind, trotzdem sie einen der altesten Stamme des Pflanzenreiches

darstellen, aus verstandlichen Griinden wenig gut erhaltene Reste zu Tage
^

gefordert worden. Zwar hat man seit dem Palaeozoicum in alien geolo-

gischen Schichten Pilzhyphen^ Hutreste, Sporen und auch gut ausgebildete

Fruchtkorper von Ascomyzeten^j (z. B. dersichereNachweisvonPhacidium

umbonatum aus dem Tertiar der Schweiz) gefunden, sie geniigen aber

keinesfalls, um aus ihnen Schlusse auf die Verwandtschaft mit rezentcn Pilzen

Ziehen zu konnen. In Agypten hat Lixdau^) in Samen, die aus vor-

historischer Zeit stammen, einen parasitischen Pilz gefunden.

Um uns annahernd fiber das Alter der verschiedenen Pilze eioen Begriff

a

wie
«

_

genannt wird. In erster Reihe kommt die Tat-

sache der systematischen Isolierung in Betracht. Das spricht immer fur

ein hoheres Alter. So stehen die Laboulbeniazeen isoliert im Pilzreich da

und mussen deshalb als eine der altesten Gruppen gewertet werden. Als
*

em zweites Merkmal eines hoheren Alters kann die polymorphe Entfaltung

einer Sippe angesehen werden. So mussen Puccinia unler den Uredineen

«nd Agaricus unter den Ilymenomyzeten als sehr alte Vertreter angesehen

werden, Parasitische Pilze konnen im allgemeinen fur alter als die Sa-

prophylen angesehen werden. Die meisten Mykologen nehmen auch an,

daB die Ahnen der Parasiten Saprophyten gewesen waren, Unter den

Parasiten selbst sind diejenigen die alteren, welche die groBte Spezialisierung

aufzuweisen haben.

Sehr wichtig fur die Altersbestimmung der Pilze ist die disjunkte Ver-

^) Vgl. C. Schroeter: Genetische Pflanzengeographie, Handwdrterbuch der Natur-

wissenscliaften IV. S. 93<.

2) Pflanzengeographie, Leipzig 1908, S. i09,

») A. ScHENK, Handbuch der Botanik IV. S. 4 6.

*) ». LiNOAU 1. c. ^
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breitung. Aus dieser Tatsache heraus kaniij wenn eine Migration nicht in

Betracht kommtj der SchluB gezogen werderij daB das Areal der Pilze

friiher ein vie! grOBeres gewesen ist. Und wenn es muglich istj dieses Areal

. mit den Tatsachen der Geologic und der Verbreitung der hohercn Pflanzen

in Ubereinstioimung zu bringen^ so ist die Moglichkeit vorhanden, das Alter

der betreffenden Pilze »exakt« zu bestimmen. Auf manche seiche in-

teressanten Falle werden wir spater im spezlellen Teil zuriickkommen.

Sehr wichtig fiir die Altersbestimmung der Parasiten kann die Altersge-

schichte der Wirte sein' Puccinia aristidicola ist dafiir ein gutes

Beispiel.
* '

Fiir die Bestimmung des relativen Alters kann der morphologische Bau

der Sippe sehr wichtig werden. Zu diesem Zwecke ist aber eine mono-

graphische Durcharbeitung der Sippe unentbehrlich. Gute Monographien

sind auch eine Voraussetzung fur die Moglichkeit der Heimatbestimmung

d. h. der Bestimmung des Entstehungszentrums. Nur eine Monographic

, gibl uns. einen Einblick in die Organisationshohe der verschiedenen Ver-

wandtschaftskreise, urn danach den Ausgangspunkt und die Wanderungen

festzustellen. Leider hat die Pilzliteratur fast gar keine Monographien auf-

zuweisen, was die geographische Arbeit sehr erschwert. Beim yersucb

der Feststellung der Heimat werden wir uns in unserer Arbeit deshalb nur

auf diejenigen Sippen beschranken mUssen, deren systematische Gliederung

leicht zu iibersehen ist. So ist z. B. Podaxon, wie wir nachher zeigen

werden, einer solchen Behandlung zuganglich. Aulierdem werden uns

manche morphologischen Merkmale als StQtze beim Versuch der Feststellung-

der Heimat dienen. So hat Lagerheim darauf hingewieseni), daiJ reichliche

Ausbildung der Uredo- und Wegfall der Teleutosporen immer auf ein Sich-

entfernen von den ursprunglichen Bedingungen hindeutet. Wir baben uns

deshalb Dietels Ansicht angeschlossen , daB die Heimat von Uromyces

anthyllidis, die im nordlichen Gebiet fast nur Uredo, dagegen im

Mittelmeergebiet auch reichlich Teleutosporen ausbildet, in dem letzten zu

suchen sei^j.

Ein gutes Zeichen fur. die Beheimatung eines parasitischen Pilzes ist

eine reichliche Spezialisierung. Wodem Pilz dies nicht gelungen ist, spricht

dies fur ein jungeres Datum 3).

Gute Anhaltspunkte fur die Feststellung der Heimat wird die gegen-

wartige Verbreitung der Pilze ergeben, obwohl wir uns daruber klar sein

mussen, daB Verbreitungs- und Entstehungszentrum nicht zu identifizieren smd.

Es wurde sich verlohnen, im AnschluB an die Frage der Heimat, kurz

vom Standpunkt der Mykogeographie, auf die bekannte Streitfrage nach

i) Uber Uredineen mit variablem Pleomorphismus. Tromso Museums Aarshefter -

Troms5, 1894, S. 105—152.

2) Uber die Uromycesarten auf Lupinen. Hedwigia XVIL S. 97.

3) ScHELLENBERG, Die BrandpHzc der Schweiz. S. XVIL

)
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der Einheit des Enlslehungszentrums der Art einzugehen. Wie bekannt,

gehen die nieisten Pflanzengeographen von der Annahme aus; daC die

Pflanzen einuialig oder monotop enlstanden sind. Zur Erklarung des Vor-

kommens idenlischer Arten auf verschiedenen Orten greifen sie zur Migration

Oder zu einer vormaligen raumlichen Verbindung. Eine andere Richtung,

als deren prominentester Vertreter Briquet angesehen werden kann, verficht

die Anschauung, daB die Pflanzen auch an verschiedenen Orten zur gleichen

Zeit, also polytop, entstehen konnen, Bei den parasitischen Pilzen hat

Ed. Fischer auch eine solche MOglichkeil zugelassen. Er sagt daruber

folgendes:*) > . . . . indes muB dabei aber doch der Vorbehalt gemacht

werden, daB eine Uredineenspezies auf ein und derselben Nahrpflanze auch

an verschiedenen, ganz unabhangigen Orten enlstanden sein kOnnte . . . .«

Von mancher Seile wurde befiirchtet, daB die letztere Annahme jede

genetisch-pflanzengeographische Arbeit iiberfliissig toache'). In Wirklich-

keit ist diese Befiirchlung unbegriindet. Auch Exgler, der in seiner Ent-

wicklungsgeschichte der Pflanzenwelt I, S. 100 fur einzelne Falle Polytopie

nicht ausschlieBt, betont ausdriicklich die Notwendigkeit, daB irgendwo in der

Vorzeit der Ahnen bei der Enlwicklung der fraglichen disjunkten Form einmal

eine raumliche Verbindung bestanden haben musse^). Denn die Anhanger

der Polytopie miissen doch zugeben, daB zwischen den Ursprungsformen

der disjunkten Formen eine enge raumliche Verbindung bestanden haben

muB. Und mit Recht sagt Graf Solms-Laubach*), daB die Frage nur nach

ruckwarts verlegt wird. »Denn es entsteht dann sofort das neue Problem,

wie denn jene supponierte Multerart, die doch irgendwo entstanden sein

muB, "sich fiber ein so weites Gebiet hat verbreiten kunnen«. Dieselben

Gesichtspunkte stimmen sowohl fur die saprophytischen als auch fur die

parasitischen Pilze. Auch die an verschiedenen Orten entstandenen spezi-

alisierten Piizformen besaBen doch auch ursprunglich eine gemeinsame,

sagen wir, plurivore Mutterart, die, wenn auch nicht »phano-« doch aber

*genotypisch« einer genischen Einheit gleichzustellen ware. Diese genische

Einheit trat erst nachtraglich zutage, indem sie die gleiche Befahigung der

Angewohnung an gemeinsame Wirtspflanzen gezeigt hat. Auch Klebahn,

der Anhanger der Mutalionstheorie, gibt doch selbst zu, daB es nicht aus-

geschlossen erscheint, »daB die in den Perioden der Konstanz etwa wirkende

GewOhnungseinflusse in den bei der Mutation eintretenden VerSnderungen

zur Geltung kommen*.' Wenn wir uns die Disjunktion dieser Mutterart

Die Uredineen der Schweiz. 1. c. S. XXXV.

2) M. Jerosch, Geschichte und Herkunft der schweizer. Flora, S. U.

3) Engler, Uber Horistische Verwandtschaft zwischen dem Irop. Afrika usw. Sitzungs-

berichte der Akad. d, Wissenschaft. Berlin. VI. 1905, S. 4.

*) Die leitenden Gesichtspunkte einer allgemeinen Pflanzengeographie, S. 1 42. Vgl

auch Jerosch, Das Pflanzenleben der Alpen von C. Schboeteb, S. 147 und C. ScROETtR:

Genetische PQanzengeographie, S. 907.
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erklaren wollen, miissen wir wieder zur Migration oder zur Annahme einer

raumlichen Verbindung greifen.
^

E. Diskussion des Begriffes Element.

Um sich liber die Gesehichte irgend eines Florenbezirkes ein Bild zu

machen, ist es seit dem ersten, diesbeziiglicben Versuche von Christ^)

iiblich geworden, den Artenbestand des betreffenden Bezirkes nach ihren

gemeinsamen Schicksalen der Gegenwart und Vergangenheit aufzuteilen.

Diese Arlgruppen oder Bestandteile wurden von Christ Elemente genannt.

Dieser Begriff »Element« hat Verwirrung in der pflanzengeographischfn

Literatur angerichtet, well verschiedene Forscher eben diesen Ausdruck in

verschiedenem Sinne s^braucht haben. Von der Geburt an haftete diesem

Wan

Ausdruck Unklarheit an. ChrisTj der Autor dieses Ausdruckes selbst, ver-

wandle ihn fiir zwei verschiedene Begriffe —den der Verbreitung und den

der Entstehung. Ein groBes Verdienst hat sich Marie Jerosch erworben,

indem sie in ihrem vorzuglichen Buche fiber die Gesehichte und Herkunft

der schweizerischen Alpenflora2) zrnn erstenmal auf diese Verwirrung hin-

gewiesen und sich bemuht hat, die verschiedenen Arten von Floreneleraenten

klar zu .definieren. Sie unterscheidet bei dreieriei Fragestellung drei

pflanzengeographische Elemente. Auf die Frage nach der gegenwSrtigen

Verbreitung gibt das geographische Element eine Antwort. Auf die Frage

nach der Entstehung

derung —das historische Element.

Leider hat aber dieser verdienstvoUe Versuch von Jerosch bis jetzt

noch keine vollige Klarung zu verschaffen verraocht. Verschiedene Ver-

fasser verwenden noch immer den Ausdruck »Element< an ein und der-

selben Stelle iri verschiedenem Sinne3). Auch Jerosch selhst scheint die

von ihr gemachte Scheidung bei der Aufstellung von geographischen Ele-

menten nicht immer eingehalten zu haben^). Bevor aber zur endgiilligen

4) Uber die Verbreitung der Pflanzen der alpinen Region der europaischen Alpen-

kelie. Neue Denkschr. d. Schw. Nat. Ges., XXII, -1867.

8) Leipzig, 1903,

grundlegend
in der Flora der Alpen (Englehs Bot. Jalirb. XIX, 4 910, Beiblatt S. 40—44) manche

genetischen Elemente mit Namen, die nur den Wanderungsweg bezeichnen. —Vgl. auch

Jos. Braun-Blanruet: Essai sur les Notions >d'element« et de >territoire« phytogeogra-

phiques, Archives des sc. phys. et nat. Geneve 1919, p. 497—500.
4) Um nur einen Fall herauszugreifen: Leontopodium alpinum Con. wird

von Jerosch im geographischen Sinne als altaisches Element bezeichnet. Warum die

Verfasserin bei Bezeichnung dieser Pflanze, deren gegenwarlige Verbreitung in den Alpen

eine betrachtliche ist, so verfahren ist, ist unerklarlich. Verstandlich wird es aber, wenn

Wort „„., „ _. Dort heiCt es: »So ist un-

sere Alpenpflanze (Leontopodium alpinum...) nicht nur geographisch, sondern

auch mit viel WahrscheinUchkeit auch genetisch, als eine mittel- und ostasiaUsche Wiesen-

i

't r

und Steppenoflanze
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Beseitigung dieses MiBverstandnisses Vorschliige gemacht werden sollen, ist

.

es unbedingt notwendig, sich vorher fiber die verschiedenen Fehlerquellen

der bisherigen Definition klar zu werden.

' L Die Hauptursache dieser ganzen Verwirrung scheint darin zu liegen,

daB Jerosch, nachdem sie im wesentlichen die verschiedenen Seiten des

Ausdrucks » Element* erfaBt hat, auf dem halben Wege stehen geblieben

ist, und anstatt neue Namen fiir die neuen Begriffe aufzustellen, den alten

Ausdruek »Element« fiir die neuen 3 (wie wir nachher sehen werden 5)

Begriffe gelassen hat. Dieses Wort wurde wieder der Willkiir der ver-

schiedenen Verfasser ausgeliefert und fiir ganz neue Begriffe verwendet').

2. Eine zwcite sehr wichtige Fehlerquelle scheint in der urspriinglichen

JERosGHschen Definierung des genetischen und historischen Elementes ent-

halten zu sein. Die letzten zwei Elemente sollen nach jERoscn^j auf zwei

Fragen —auf die Frage Wanderung

Antwort geben. In Wirklichkeit aber bestehen die^ letzten, obwohl sie auf

den ersten Blick als zwei Fragen erscheinen, aus vier. Die Frage nach

der Entstehung laBt sich in eine Frage des Orles und in eine der Zeit

gliedern. Jerosch selbst definiert diese zwei Fragen in ihrer Arbeit

S. 72 folgendermaBen: »Die Frage —der Heimat —ware in zwei Ab-

stufungen zu gruppieren: Wo und wann ist jede der in Frage kommenden

Arlen entstanden . . .« (Sperrung von mir^}.* Die Frage nach der Wan-

laBt sich auch in derselben Weise

sich bier folgende Teilfragen aufstellen: »wie und wann ist sie (die Art)

zugewandert^)« (Sperrung von mir). Jerosch muBte, wenn sie folgerichtig

verfahren woilte, zur Beantwortung jeder zwei Teilfragen enthaltenden Ge-

samtfrage, zwei neue Elemente aufstellen. Denn ein Element kann doch

unmoglich auf die Frage nach der Zeit und nach dem Orte antworten.

Jerosch tut dies nicht, und es kann deshalb nicht wundernehmen, wenn

dies neue MiBverstandnisse verursacht hat. Fur die Frage der Wanderung

hat RiKLi dies zwar gemerkt und aus dem historischen Element von Jerosch,

zwei neue gemacht; ein Einwanderungs- und ein historisches Element^).

Dieses »historische< Element aber ist zweideutig —es kann sowohl fur die

Wanderung, als auch fOr die Entstehung, die Zeit angeben.

Wenn wir dies Vorgehen von Jerosch historisch verstehen wolllen,

V Vgl. RiKLi, Richllinien der Pflanzengeographie in Abderhalden, fortschnlle aer

naturw. Forschung III, 4941, S. 305, und Scharfetteb: Die Gattung Saponaria Sub-

eerus Sap. Simmler. 6sterr. bot. Zeitschr., 4942, S. 83.

2) I.e., S. 74—73 und 84—85.
3) Leider laflt Jerosch in ihrer spateren Arbeit uber die Geschichte der schweizerischen

Alpenflora in C. Schroeters Pnanzenlehre der Alpen, S. 746 diese doppelte Frageslellung

nach der EnUtehung vOllig fallen und anstatt dessen lautet bei ihr dort die Frage:

*Woher stammt sie?€

) bei ScHROETER, S, 746,

S) Richtlinien Ic, 8. 304.
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SO isl das in der alien klassischen Terminologie der Pflanzengeographie,

von der sie sich schwer befreien konnte, zu suchen. Ein paar Beispiele

soUen dies erlautern. Wie bekanntj wurden die genelischen Elcmente zuhi

erstenmal von Engler exakt definiert und aufgestellt^). Eins davon ist

das varktotertiare« Element. Engler stand bei der Aufstellung dieses Na-

mens unler dem EinfluB der Terminologie von Heer, der das Entstebungs-

zentrum dieses Teiles der tertiaren Flora nach der Ark lis verlegte. Eng-

ler selbst sagt uber dieses Element folgendes: :^Es ist dies die Flora,

welche in den von Heer als miozen bezcichneten Fundstatten des ark-

tischen Gebietes . .
.' gefunden wurde und im ganzen zirkumpolaren Gebiet

einen libereinslimmenden Charakter zeigt. « Es ist klar, daB dieser Aus-

druck^ der zugleich Ort und Zeit der Entstehung^ gewisser Pflanzengruppen

angeben will, unklar ist, zumal Engler selbst wenigstens fiir einen groCen

Teil Pflanzen sich der Ansicht von Christ anschlieBtj daC ihr Entstehungs-

zentrum in Nordasien zu suchen sei^), und nach den bekannten Arbeiten

von DiELS liber Zentral-China ist einwandfrei festgestellt worden, daB dort

der Entstehungsort vieler Pflanzen im Terliar zu suchen ist. Ein anderes

Element, das zwar kein genelisches ist, aber nicht weniger Unklarheit m

sich birgt und solche auch verursacht hat, ist das aquilonare Element von

Kerner^). Dieses Wanderungselement soli nach Kerner einerseits die Zeit

(die postglaziale) und andererseits den Weg (von Siiden nach Norden) an-

geben^). Diese Beispiele beweisen zur Genuge, wie weit verwirrend Ele-

mente wirken, wenn sie Zeit und Ort zur gleichen Zeit angeben woUen.

Jerosch hat sich von diesen Terminis nicht befreien kunnen.

Ein weiterer Fehler in der Arbeit von Jerosch, der verwirrend wirkt,

scheint uns iHre erste Definition (1903) des geographischen Elementes oder

noch richtiger die praktische Durchfuhrung desselben zu sein. Nach Je-

rosch antwortet das geographische Element auf folgende Fragen: :^ Welches

ist die heutige Verhreitung einer Art? Wo liegt ihr Verbreitungszentrum?^)

In diesen Fragen allein liegt bereits ein innerer Widerspruch, denn das

Areal der heutigen Verhreitung^ also Umfang nebst Zentrum, kann doch

niemals dem Verbreitungszentrum gleichen. Diese nicht ganz klare Defi-

nition hat auch ihre RQckwirkung bei der Aufteilung der Alpenflora m

geographische Elemente gehabt. Jerosch stellt geographische Elemente auf,

wobei sie einen wichtigen Komponenten der Verbreitung, in diesem" Fal e

sind es die Alpen, vullig auCer acht laBt. So hat sie ein arklisches, ein

arktisch-altaisch und ein altaisches Element aufgestellt, wobei sie von irgen

1) Versuch einer Entwicklungsgeschichte usw^., II, 1882, S. 327, 333.

2) 1. C, S. U4. .

3) Studlen uber die Flora der Diluvialzeit in den ostlichen Alpen. Sitzungsberic
J—

der k. Akd. d. Wiss. in Wien; raathem.-naturw. Klasse. XCVII, Abt. i.

4) DiELs 1. c, 4 910 fuhrt dieses Element als genetisches Element an.

5) 1. c, 1903, S. 71. ^
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einer Beziehung zu den Alpen nichts erwiihnt hat, und wie es scheint, aus

dem Grundsalz heraus, daB das Verbreitungszentrum dieser Pflanzen (wer

konnnte dies genau enlscheiden?) sich in diesen Gebieten befindet^). Oder

will sie damit das llerkunflsgebiet der Wanderung angeben? Wenn dies

der Fall sein sollte, was sehr zweifelhaft ist, so wiirde sich ergeben, daB
#

eine und dieselbe Pflanze in verschiedenen Gebieten verschiedene Namen
F

truge —die Elemente waren also nur relative^). DaB man sich von sol-

chen »relaliven« Elemenlen keine Rekonstruktion der Geschichte einzelner

>geographischer« Elemente und einen »raschen Uberblick iiber die gegen-

warlige Verbreitung« machen kann, ist klar.

Aus der voraufgegangenen Kritik folgern von selbst die Vorschlage

fiir eine Klarung des ganzen Elementeproblems. Vor allem muB fur jede

der drei wohlerfaBten Grundfragen Jeroschs ein besonderer Name geschaffen

werden. Auf diese Notwendigkeit wies auch neulich Josias Braln-Blan-

QUET hin^j. Am besten ware es, wenn wir fur die Frage nach der Ent-

stehung der Art den Ausdruck Element bestehen lieBen und zwar aus zwei

Grunden: 1. Sprachlich wird Element mehr fur die Vergangene Lage der

Pflanzen sprechen als fur die gegenwarlige, denn Element will etwas Tiefer-

und Zuiiickliegendes ausdrucken. 2. Der Pflanzengeograph, der zum ersten-

mal den Begriff »Element« exakt und folgerichtig durchgefuhrt hat, war

Engler, und er hat ihn in alien seinen Werken nur genetisch gefaBt^).

Der Einwand Braun-Blanqets, daB Christ, der Schupfer des Begriffes Ele-

ment, ihn nur auf die gegenwarlige Verbreitung bezogen wissen wollte,

stimmt nicht ganz, weil, wie doch bekannt ist, dieser Forscber in seiner

ersten Arbeit (1867) diesen Ausdruck in doppeltem Sinne, also in dem der

Verbreitung und dem der Heimat, gebraucht hat, oder noch besser mit

Jeroscb gesagt, »er identifizierle Massenzentrum mit Heimat*. Er wollte

auch jedenfalls in seinen Elementen das genetische Moment ausdrucken. Er

spricht uberall von der Ileimat und dem ScbOpfungsherd der Arten^).

Als Elemente werden eben von jetzt an diejenigen Pflanzen bezeichnet

werden, die eine gemeinsame Entstehung aufzuweisen haben. Auf die Frage

nach der Zeit der Entstehung wird das historische Element Antwort

geben. Auf die Frage nach dem Orte der Entstehung, nach der Heimat,

<) Wie schwankend dieses Kriterium ist, zeigt uns folgender Fall: Rikli, der sich

auf Jeroschs Definition des geographisch. Eleraenles beruft, bezeichnet Dryas octo-

Petala L. als arktisch-alpines Element (Richtlinien S. 305), wahrend Jerosch selbst die-

selbe als arktisch-altaisch bezeichnet (1903, S. 241].

2) Vgl. Rikli, 1. c, Richtlinien, S. 304.

S) 1. c, S. 499.

4] Vgl. Versuch einer Entwicklungsgeschichte usw., S. 326-333, und die Fflanzcn-

welt Afrikas I, 1, S. !i74— 994.

5) Christ, I.e., 1869 und seine spatere Arbeit: Das Pflanzenlebcn der Schweiz,

8- 278 ., . siehe auch Jerosch (1903), S. 85.
r
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wird das lokative Element Antwort geben. Eine in der Tertiar-, Quar-

tar- oder Eiszeit lebende Pflanze wird eben ein historisches Element gc-

nannl werden, und eine in der ArkliSj Ostasien oder Mittelmeer entstandene

Art wird lokatives Element heiBen^

Fiir die Frage nach der Wanderung der Art ware am besten ein neuer

Ausdruck zu pragen, der das Moment der Migration hervorbebt und aiich

international verwendet werden kann. Diesem wird am besten das Wort

»Migrant« entsprecben^]. Als Migranten werden Pflanzen bezeichnet werden

kunnen, die gemeinsame Wanderungcn durcbgeniacht haben. Nacb der

Frage: wann und wo (also Wanderungswege) die Wanderung vor sich ge-

gangen ist, werden die Migranten in historische und lokalive Migranten zii

teilen sein. Historiscbe Migranten werden die Pflanzen sein^ die zur glei-

chen Zeit die Wanderungen durcbgemacht haben. Lokative Migranten

die die gemeinsamen" Wege der Wanderung eingescblagen baben.
^

Die dritte Gruppe von Pflanzen, die eine Antwort auf die gegenw5r-

tige Verbreitung zu geben haben, miissen wir auch mit einem neuen Namen

bezeichnen. Am besten scheint uns der von vielen Pflanzengeographen

schon mehrfach benutzte Ausdruck Komponent dies zum Ausdruck zu

bringen^). Unter Komponent wird also jene Einheit von Pflanzen verstanden

werden, die eine gemeinsame Verhreitung aufzuweisen haben. Gemeinsame

Verbreitung ist mit Areal identisch. Und da kommen wir auf die vor-

her angeschnittene Frage, ob der Komponent nur das Verbreitungszenlrum

Oder das ganze Areal angeben soil. Zu was fur Unzulanglichkeiten wir

kommen, wenn wir nur das Verbreitungszentrum berucksichtigen wollen,

ist oben gesagt worden. Eine rasche Ubersicht uber die Verbreitung, das

angebliche Hauptziel dieses Bestandteiles, wird auf diese Weise bestimmt

nicht ermoglicht werden. Dieses Ziel kann nur bei der groBtmuglichen

BerQcksichtigung des ganzen Wob

i] Das von BKAUN-BtANyuET vorgeschlagene Wort (1. c, S. 449) >Slamm« fiir einen

genetischen Bestandteil, hat den Nachteil, daC es nicht international verwendbar ist

und was wesenllich noch wichtiger ist —es kann nur das lokative, aber nicht das histo-

rische Moment der Entstehung bcantworten.

2) Braun-Blanquet 1. c, S. 499 schliigt einen ahnlichen aber me^r komplizierteren

Ausdruck vor: essaim migrateur. Sein zweiter Vorschlag, dafur einfach Migration zu

verwenden, ist unmoglich, weil doch jede einzelne Pflanze mit einem solchen Naraeo

schlecht belegt werden kann,

3) Der NameKomponent wurde von meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prol.

DiELs, in Vorschlag gebracht.

4) Dieser Auffassung scheint Jerosch in ihrer spateren Arbeit (4 908) zuzuneigen,

indem sie S. 749 die Notwendigkeit der geographischen Elemente (= Komponenten) nac -

weist: sie schreibt wortlich: >Dennoch ist eine genaue Ermittelung und ubersichtlic e

Darstellung der gegenwartigen Areale (von mir gesperrt) von hdchstem ^^^^"^^.

schichtlichem Interesse.c Danach wurden aber manche Namen der von Jerosch {

aufgesiellten Elemente der Alpenpflanzen sich andern miissen.
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Freilich muB zugegeben werden, daB Ausstrahlungen mit spailichen Stand-
orlen unberucksichtigt bleiben mussen, well meistens dieselben auf junge
Einwanderung oder Verschleppung zuruckzufuhren sind. Auf Einzelheiten

dieser Frage und auf die scbwierige Frage der Naraenbenennung dcr Kom-
*

ponenten werden wir spater bei der Besprechung der Melhode vorliegender
Arbeit zuruckkommen. Zur Veranschaulichung unserer Vorscbliige sollen

folgende Beispiele dienen:

I. Podaxon arabicus Pat.

1. Komponenl: agyptisch-erythreoapabisch.

2. Lokatives Element: tropisch-afrikanisch.

3. Historisches Element: tertiar.

4. Lokativer Migrant: siidlich.

5. Historischer Migrant: tertiar.

\

II. Puccina aristidicola P. Henn.
1. Komponent: agyptisch-pantropisch.

2. Lokatives Element: afrikanisch-sudamerikanisch.

3. Historisches Element: cretazisch.

4. Lokativer Migrant: siidlich,

5. Historischer Migrant: tertiar.

F. Methode.

Den im voraufgegangenen Kapitel niedergelegten Prinzipien gemaB,
naben wir die Geschichte der Pilzflora in drei Kapitel, in ein solches uber
die geographischen, eins liber die genetischen und eins liber die migrato-

nscben Beziehungen^ aufgelust. Im ersten Kapitel wurden die geographischen

Beziehungen der agyptischen Pilze behandelt. Nach den gemeinsamen
Arealen der einzelnen Pilze, werden die Komponenten aufgestellt. Dabei

waren einige Schwierigkeiten, auf die schon im vorigen Kapitel hingewiesen

wurde, zu liberwinden. So z. B. die Frage der Abgrenzung des Areals und
als Folge davon die Aufstellung des Komponenten.

Wir hielten uns an folgende Grundsatze: Der Name des Komponenten
*^uB, soweit muglich, die auBersten Grenzen des Areals angeben, daniit

f"an sich leicht iiber dessen GruBe orientieren kann. So ist z. B. Uro-
"^yces linearis ein agyptisch-indischer Komponent, weil in ihm die SuBer-

sten Grenzen des Wohngebietes des Pilzes angegeben sind. AuBerdem
• durfen die nicht kosmopolitischen Komponenten nicht mehr als zwei pflanzen-

geographisch geschiossene Gebiete in ibrem Areal umfassen. Jedes Gebiet

fiber kann, wenn es pflanzengeograpbisch eine Einheit darstellt, sehr groB

sem und darf seinerseits einige Teilgebiete umfassen. So umfaCt jedes der

aen tropiscb-mediterranen Komponenten zusammensetzcnden Gebiete, also

hier das tropische und das mediterrane, kleinere Teilgebiete, die aber unter

8>ch pflanzengeograpbiscbe Einheilen darstellen.

Perner gilt jeder Komponent, der mehr als zwei Gebiete umfaBt, als
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kosmopolitisch oder weit verbreitet, Als Konsequenz ergibt sich, daB jeder

nicht weit verbreitete Komponent einen zweiteiligen Namen besitzen muB.

Jeder Tail des Namen gibt ein Gebiet an. Gebiete, die unter sich pflanzen-

geographisch eng zusammenhangen, wurden, um in cinem Komponenlen

als ein Teil gellen zu konnen, in einen Namen zusammengefaBt. So

wurden die eng pflanzengeographisch zusammenhiingenden Gebiete Arabian

und Erythrea in einen Namen —Erythreoarabien —zusammengefaBt,

um so einen agyptisch-erythreoarabischen Komponenten aufstellen

kunnen.

Die genaue Abgrenzung der Areale war nicht immer muglich durch-

zufuhren. In manchen Fallen haben kleine Ausstrahlungen eines geschlos-

senen Areals die Einheillichkeit desselben geslurt. Ein Beispiel wird dies

zu

erlautern. Sphacelotheca penniseti (Rbh.) J. Reicbert, hat folgende

geographische Verbreitung: Algerien, Madeira, TenerifTa, Syrien, Abyssinien,

Jemen, Socotra und Kapland. Hier sind einerseits zwei gut geschiedene

Areale, das mediterrane und das erythrcoarabische und ein Standort, Kapland,

mit dem man nichts recht anzufangen weiB. Solche, '^aus dem Rahmen*

fallende Standorte wurden auBer acht gelassen. Das war der einzige Aus-

weg. um streng geschiedene und iiberall gultige Komponenten zu bildcn.

Ein anderes Kapitel behandelt die genetischen Beziehungen. Die Pilze,

bei denen annahernd auf Grundlage ihrer Verbreitung und Verwandl-

schaft Oder ihrer Wirtspflanzen Zeit und Ort vermutet werden konnte,

wurden als lokative und historische Elemente zusammengefaBt.

Im letzten Kapitel wurden die migratorischen Beziehungen besprochen.

Die Pilze wurden nach Einwanderungszeit und -Ort in historische und

lokative Mieranten einseteilt.

2. Kapitel: Die geographiscfien Beziehungen.

A. Geschichte der geographischen Einteilung der Pilze.

Bei den Pilzen hat es langer als bei anderen Pflanzengruppen gedauert,

bis man angefangen hat, sich eine richlige Vorstellung von ihrer la sac

lichen Verbreitung zu machen. Man glaubte , daB die Pilze iiberall au -

tretenunddeshalb fur die Pflanzengeographie gleichgiiltigseien. J. Schroeter,

dem ausgezeichneten Breslauer Pilzforscher, ist es gelungen, zum er»

Mai in das dunkle Gebiet der Pilzverbreitung hineinzuleuchten.
us

AnlaB einer Untersuchung der von M. Wichura. im Jahre 185G m ^^ ^

disch-Lappland gesammelten parasiti'schen Pilze, kam Schroeter zur u^^

stellung von drei Pilzgebieten in Europa. Im Jahre 1881 schreibt er wur^-

lich daruberi): »Wahrend fruher angenommen wurde, daB die Pilze o

ejgenllich begrenzles Valerland Qberall vorkamen, finden sich jetzt, wo

i

i) Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft usw. Breslau, 1884, S. 4
60.
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die Verbreitung der einzelnen Arlen genauer kennt, ebenso scliarfe Grenzen

wie bei den Phanerogamen. Einzelnc Wanderungen gewisser Arlen sind

beobachtetj einige Arlen auch kosmopolitisch liber die ganzc Erde ver-

breilet, aber die meisten Arten sind an feste Gebiete gebunden; diese Ge-

biete ibrerseits sind durch beslimmle Arlen charaklerisiertc Er stellt also

in Europa drei groBe Pilzgebiele auf: das arktische, das millelcuropaisclie

und das mediterrane. Die bestimmlen Pilzarten, die »dic Gebiele charak-

terisieren«, sind also von Sghroeter nur geographisch aufgefaBt worden

:

nach unseren heutigen BegrifTen liegen in diesen Pilzgruppen geograpbiscbe

Elemente oder^ wie wir sie nennen wollen, Komponenlen, vor, Im Jabre

1889 nennt Sghroeter in seiner Pilzflora von Schlesien, S. 28 (Cohn,

Kryptogamenflora) das von ihm friiher genannte arktiscbe Gebiet das hoch-

nordische.

Im Jabre 1890 wies P. Magnus^) auf die Tatsache bin, dalJ gewisse

parasitiscbe Pilze, die auf den Hocbgebirgen Europas vorkommen, anderer-

seits auch auf den Gebirgen Amerikas auftreten. Dadurcb war bewiesen,

daB die Pilze den Phanerogamen parallel einen zirkumpolaren alpinen Kom-
ponenten aufzuweisen baben. P. Dietel'-^) war es vorbehalten, die bis jetzt

nur sparlich vorhandenen pflanzengeographiscben Daten in einem hoch-

interessanten, das Problem der Mykogeographie vuUig erfassenden Aufsatz,

zusammenzufassen. AuBer den erwabnten Bcziehungen macbt Dietel noch

auf die geographischen Beziebungen des Millelmeergcbietes mil Kalifornien

und Mexiko, —eine neue, den Phanerogamen parallel laufende Erscbei-

nung —aufmerksam.

Wabrend die oben erwiihnten Forscber sicb mil dern llinvvcise auf
+

die verschiedenen geographischen Beziehungen der einzelnen Gebiete be-

gnflgen, versucht Theissbn^} in seiner Arbeit iiber die brasih'anischen Xyla-

rien, geographische Komponenten oder Klassen, wie' er sie nennl, aufzu-

stellen. Er teilt die ganzen Xylarien Brasiliens hauptsachlich in vier aus-

gesprochene Komponenten ein, in Kosmopoliten oder Weitvcrbreitetc, Tropo-

politen (uber alle tropischen Gebicten vcrbreilete), Ncotropoliten (die auf

das tropische Amerika beschrankt sind) und Endemcn oder Isolierle, (die

'ra trop. Amerika selbst nur an bestimmten Stan^orten vorkommen).

B- Versuch einer Einteilung der agyptischen Pilzflora in Komponenten.

Wie wir bereits im vorigen Kapitel auseinandergeselzt haben, soil hier

lediglich der Versuch gemacht werden, die Pilzflora in ihre geographischen

Bestandteile, in ihre Komponenten, aufzuteilen. Abgesehen von dem schon

<) Bericht der deutsclicn Bot. Ges., VIII, 1890, S. 173.

2) Abhandlungen und Berichte des Vercina der Naluifreunde zu Grciz, III, 1898,

9. 3- 1 0.

3) Beihefle zura Bot. Zenlralblalt XXVII, 1910, S. 31i.
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hervorgehobenen Nutzen der geographischen Ubersichllichkeit, sollen sie

auch als Anhaltspunkte fiir die Aufstellung von Elementen dienen, denn

in sehr vielen Fallen werden Komponenten und Elemente zusammenfallen.

Besserer Ubersiehtlichkeit wegen baben wir die einzelnen Komponenten zu

Unter- bzw. Hauptgruppen zusammengefaBt.

I. flanptgruppe.
r

Diese und die nacbsle Hauptgruppe mogen zuerst erwahnt und von den

anderen Hauptgruppen abgesondert werden, well bei ihnen eine Verschlep-

pung und keine spontane Wanderung zu vermuten ist. Ihre Beziebungen

zu den anderen Landern sind deshalb geograpbisch niebt cbarakteristisch.

Die erste Hauptgruppe faBt zweierlei Komponenten zusammen.

1. Weitverbreiteter Komponent.

UmfaBt alle weit verbreiteten Pilze, die in Europa und Amerika vor-

kommen. Die meisten von ibnen kommen auf Kulturpflanzen vor und sind

durch den Menschen eingescbleppt.

Albugo Candida (Pers.) 0. Kunze, Phytophthora infestans (Mont) de Bary, Asper-

gillus candidus Link, Erisiphe cichoriacearum D. C, Erisiphe graminis D. C. ,
Xylaria

hypoxylon (L) Grev., Morchella esculenta (L) Pers., Ustilago digitariae (Kunze) Winter,

Ustilago avenae (Pers.) Jens., Ustilago bromivora (TulJ F. v. Waldh., Ustilago tritici

(Pers.) Jens., Ustilago hordei (Pers.) Kellerm. et Swingle, Ustilago nuda (Jensen] Kellenn.

et Swingle, Spliacelotheca Reiliana (Kuhn) Clint., Sphacelotheca sorghi (Link) Chnt.,

Tilletia tritici (Bjerkander) Winter, Graphiola phoenicis Port., Melanipsora lini (Ehrenb.)

Lev., Uromyces polygon! (Pers.) Fuck., Uromyces rumicis (Solium.) Wint., Uromyces

striatus Schr., Uromyces fabae (Pers.) de Bary, Puccinia purpurea Cke., Puccinia coro-

nifera Kleb., Puccinia triticina Erikss., Puccinia graminis Pers., Puccinia caricis (Schum.)

Rebent., Puccinia pruni-spinosae Pers., Phragmidium disciflorum (Tode) James, Stereum

hirsulum (Willd.) Pers., Fomes lucidus (Leys.), Fomes fomeniarius (L.)<Fr., Boletus sub-

tomentosus L., Coprinus "disseminatus (Pers.), A. Ricken, Schizophyllum commune Fr.,

Naucoria pediades Fr., Galera tenera Schaeff., Psalliota campestris (L.) Fr., Hypholoma

appendiculata Bull., Panaeolus campanulatus L., Panaeolus Gmicola Fr., Volvana spe-

ciosa Fr., Montagnites radlosus (Pall.) Holl., Cyathus stercoreus (Schw.j de Tom, Tylo-

stoma man)mosura (Mich.) Fr., Tylostoma tortuosum Ebrb., Battarrea phalloides (Dicks.)

Pers., Darluca filum (Bivon) Cast., Oidium erisiphoides Fr., Oidium leucoconium Desm.,

Botrytis cinerea Pers., Torula herbarum Link, Cladosporium herbarum (Pers.) Lidk,

Djago vagans Pers.,' Fusarium roseum Link.

2. Gerontogeischer Komponent.
J

I

UmfaBt diejenigen Pilze, die in der alten Welt weit verbreitet sind

aber in Amerika nicbt vorkommen.
Melampsora helioscopiae Winter, Puccinia Magnusiana Koern., Puccmia

(Hutzelm) Cda. Lepiota nieleagris Fr., Phellorina Deleslrci E. Fisch.

*

n. Hauptgruppe.

In dieser Gruppe sind diejenigen Komponenten zusammengefalit, >

eine sehr groBe disjunkte Verbreitung besilzen. Bei einigen ist bestimm

S
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Verschleppung anzunehmen, bei anderen ist dies wahrscheinlich. Sie zahlt

drei Komponenten.

3. Agyptisch-mitteleuropaischer Komponent.

Marssonina Kriegeriana (Bres.) P.Magnus, Fusarium uredinicola J. Miiller.

' 4. Agyptisch-nordeuropaischer Komponent.

Puccinia longissima Schroet.j Lepiota holosericeus Fr., Verinicularia culniifraga ^r

5. Agyptisch-nordamerikanischer Komponent.

Neocosmospora vasinfecta E. F. Smith.

Ill, Haupfgruppe.

Diese Hauptgruppe vereinigt diejenigen Pilze, deren Areal ausschlieB-

lich im Mittelmeergebiet llegt. Nach der verschiedenen Verbreitung der-

selben im Mittelmeergebiet selbst sind die Komponenten aufgestellt worden.

Das Areal des einen ist auf den sudlicben Teil des Mittelmeergebietes, also

auf Nord-Afrika beschrankt, der zweite Komponent kommt in mehr als

in einem Telle des Mittelmeergebietes vor, der dritte kommt in alien vier

Teilen desselben vor. Unter Mittelmeergebiet wurde nicht nur das eigent-

liche Mittelmeergebiet und der Orient, sondern auch die makaronesiscben

Inseln verstanden.

6. Siidmediterraner Komponent.
^ (Nordafrikanischer).

Tirmanla ovalispora Pat., Terfezia D'eflersii Pat., Ustilago AscI.ersoniana F. von

Waklh.j Cintractia algeriensis Pat., Puccinia launaeae R. Maire, Uredo zygophylli P.

Henn., Cerioniyces fici Pat., Pilosace algeriensis Fr., Aspergillus phoenicis ;Cda] Lindau.

7. EurymediterVaner Komponent.

spora

Guignardia aegyptiaca (Miiller) J. Reicliert, Leptosphaeria donaclna Sacc, Pleo-

asphodeli Rabh., Ustilago phoenicis Cda, Spliacelotheca Scliweinfurthiana (TImm.)

Sacc, Puccinia isiacae (Thum.) Winter, Puccinia rimosa (Link) Winter, Puccinia frankc-

liiae Link, Puccinia pulvinala Rabh., Gyropliragnaium Delilei Mont., Diplodina donacina

(Sacc.) Allesch., Diplodia opuntiae Sacc, Colietotrichum glocosporioidcs Penz., Oidium

abolmoschi Tlmm.

8. Zirkummediterraner Komponent
Terfezia leonis Tul., Puccinia asphodeli Moug., Cercospora Roesleri (Catt.} Lindau.

IV. Hauptgruppe.
r

Diese Hauptgruppe besteht aus Komponenten, deren Areal einerseits

Jm Mittelmeergebiet und andererseits in der nGrdlichen Hemisphare liegl.

Die aufgeslellten Untergruppen unterscheiden sich darin, daB, wiihrend die

ersten auBer dem Mittelmeergebiet bis zum Norden Europas und Asiens

gehen, die zweiten auch in Nordamerika vorkommen.

Botaaiscb. Jabrbftcher. LVI. Bd. 41
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A. Untergruppe.

9. Eurym editerran.-mitteleurop, Komponent.
PythiunideBaryanumllesse, PeronosporaalsinearumCast.,Scirrhiarimosa(Alb.etSchw.)

Fuck., PharcJdia picymatia(\Vallr.) Winter, Usiilago Vaillantii TuL, Melampsora euphorbiae

(Schub.) Cast., Uroinyces scillarum (Grev.) Winter, Uromyces renovatus Sydow, Puccinia Cesati

Schroet.j Puccinia bromina Erikss., Puccinia simplex (Koern.) Erikss., Puccinia scirpi DC,

Puccinia eryngii DC, Puccinia verruca Thum., Coprinus clavatus Fr., Coprinus sterqui-

linus Fr., Inoloma boleare (Pers.) Fr., Naucoria verracti Fr., Galera rubiginosa Pers.,

Psalliota campesLris (L) Fr. v, alba Vett., Trichiloma melaleucunoi Pers., Cicinnobolus

Cesati de Bary, Brachysporium flexuosum (Cda) Sacc.

10. Zirkummediterr.-mitteleurop. Komponent.

Uromyces anthyllides (Grev.) Schr.

B. Untergruppe.

11. Eurymediterr.-zirkumborealer Komponent.

Albugo tragopogonis (Pers.) Schroet. Bremia lactucae Kegel, Phyllachora trifolii (Pers.)

Fuck., Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc, Didymosphaeina epidermidis (Fr.) Fuck.,

Usiilago levis (Kell. et Schw.) Magnus, Ustilago hypodytes (Schl.) Fr., Uromyces scirpi

(Cast) Burr., Puccinia glumarum (Sebum.) Erikss., Puccinia absinthii DC, Exoascus de-

formans (Beck.) Fuck., Poria terestris (DC) Fr., Polyporus hispidus (Bull) Fr., Trametes

odorata (Wulf.) Fr., Boletus bovinus L., Coprinus atramentarius (Bull.), Coprinus coma-

tus Fr., Coprinus micaceus (Bull) Fr., Lentinus lepideus Fr., Panaeolus retirugis Fr.,

Ithyphallus impudicus (L.) Fr., Polythrincium trifolii Kunze, Gladosporium graminum Cda.,

Cladosporium typharum Desm., Macrosporium commune Rabenh., Cercospora viola-

cea Sacc.

12. Zirkummediterran.-zirkumborealer Komponent.

Puccinia dispersa Erikss., Puccinia centaureae DC.

4

V. Haupfgruppe.

UmfaBt diejenigen Arten, die einerseits im Mittelmeergebiet und anderer-

seits in Mittelamerika, meistens in Kalifornien und Mexiko, vorkommen.

Unterschieden wird zwisclien denen, die nur in Agypten und Mittelamerika

und denen, die in mehreren Teilen des Mittelmeergebietes uud MittelameriKa

vorkommen.

13. Agyptisch-mittelamerikanischer Komponent.

Phyllosticta palmarum Rabenh.

14, Eurymediterran.-mittelamerikanischer Komponent.

Cercospora rosicola Passer.

15. Zirkummediterran.-mittelamerikanischer Komponent

Puccinia cressae (DC.) Lagh.

VI. Hanptgruppe.

Diese VI, Hauptgruppe besteht aus Arten, die im Mittelmeergebiet un

in den Tropen vorkommen. Eine Trennung in kleinere Untergruppen w'ur
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unternommen. Untergruppe A komml auBer in Agypten bzw. dem Mitlelmeer-

gebiet noch in Abyssinien vor; B —in ganz Tropisch-Afrika ; C —im
sudwestlichen Arabien; D —in Erythrea und sudwestlichem Arabian; E
in Tropisch-Afrika und sudwestlichem Arabien ; F —in Tropisch-Afrika bis

Indien; G^ nur in Indien; H —in der Palaeotropis; I —in den alten

und in den neuen Tropen.

A. Untergruppe.

16. Agyptisch-abyssinischer Komponent.
Sorosporium Ehrenbergii J. Kiihri.

17, Eurymediterran.-abyssinischer Komponent.
Uromyces clienopodii (Duby) Schr., Uromyces astragali (Opiz) Sacc, Puccinia

aristidae Tracy.
w

B, Untergruppe.

19. Agyptisch-tropischafrikanischer Komponent.
Puccinia rotboelliae Syd.

^ C. Untergruppe.

19. Agyptisch-arabischer Komponent
Ustilago tricholaenae P. Ilenn.

D. Untergruppe.

20, Agyptisch-erythreoara:bischer Komponent.
Podaxon arabicus Pat., Podaxon Deflersii Pat., Phellorina squamosa Kalcbbr.

21. Eurymediterran.-erythreparabischer Komponent.
Sphacelotheca penniseti (Rbh.) J. Reichert.

E. Untergruppe.

22. Eurymediterran.-tropischafrikoarabischer Komponent
Podaxon aegyptiacus Mont. #

F. Untergruppe.

23. Agyptisch-afrikoindischer Komponent.
Podaxon calyptratus Fr.

24. Eurymediterran.-afrikoindischer Komponent.

Podaxon indicus Sprang., Melampsora ricini Pass.

25. Zirkummediterran-afrikoindischer Komponent.
Ustilago cynodontis P. Henn.

G. Untergruppe.

26. Agyptisch-indischer Komponent.
Uromyces linearis B. et Br.

27. Eurymediterran.-indischer Komponent.
Melampsora euphorbiae-Gerardianae W. Muller.

41*
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H. Untergruppe.

28, Euryrnediterran.-palaotropischer Komponent.

i*uccinia rufipes Diet, -

29. Zirkummediterran.-palaolropischer Komponent.

Phyllachora cynodontis (Socc.) NieCl. '

L Untergruppe.
w

30. Agyptisch-pantropischer Komponent.
Puccinia aristidicola P. Henn., Dictyophora phalloides Desm., Podaxon carci-

nomalis (L.) Fr.

31. Eurymediterran.-pantropischer Komponent
f-

Kuehneola fici Butl.

VII. Hauptgruppe.

32. Endemischer (agyptischer) Komponent.
Hypomyces galericola P. Henn., Phyllachora Ehrenbergiana I. Reich, n. sp

)

JSphaerodothis Schweinfurthiana I. Reich, n. sp., Mycosphaerella Engleriana I. Reieh. n. sp

Pleospora Lindaviana I. Reich, n. sp., Pleospora aegyptiaca I. Reich, n. sp., Pleospora

rotundata I. Reich, n. sp., Glonium salsolae I.Reich, n. sp., Glonium guttulatum L Reich,

n. sp., TrybHdiura punctum Pat., Ustilago trichophora (Link] Kunze, Ustilago aegyptiaca

F. V. Waldh., Ustilago Schuhmanniana P. Henn., Ustilago lepturi (Thum.) P. Henn., Usti-

lago Vaillantii Tul. v. Tourneuxii F. v. Waldh., Entvloma Schweinfurthii P. Henn.,

Sorosporium desertorura Thuenn., Uromyces schanginiae Thuem., Pticcinia cynosuroiaes

(P. Henn.) Syd., Puccinia santolinae P. Magnus, Uredo coloni J. Reich, n. sp., Uredo

danthoniae P. Henn., Uredo cyperi-alopecuroides I. Reich, n. sp., Uredo euphorbiae-

prunifoliae I. Reich, n. sp., Uredo reaumuricola P. Henn., Hydnum Boveanum Mont.,

Coprinus Barbeyi Kalchbr., Coprinus clava'tus Fr. v. arenosa Roumg., Coprinus comatus

Fr. V. Barbeyi Roumg., Coprinus jasmundianus Kalchbr., Lentinus orapholopsis I. Reic .

n. sp., Lentinus integrus I. Reich, n. sp., PhoHota alexandrina I. Reich, n. sp., Flammula

acuminataspora I. Reich, n. sp., Flamula Schweinfurthii I. Reich, n. sp., Psathyra

Schweinfurthii (Roumg.) I. Reich., Chtocybe Maireana I. Reich, n. sp., Pleurotus ficicola

Mont., Podaxon squamosus Pat., Phellorina squamosa Kalchbr. v. mongolica P. Henn.,

Battareopsis Artini P. Henn., Macrophoma Engleriana I. Reich, n. sp., Coniolhynujn

Diedickeanum T. Reich, n. sp., Coniothyrium sporobili I. Reich, n. sp., Microdiplodia Mac i-

laiana I. Reich, n. sp., Diplodia Warburgiana I. Reich, n. sp., Gloeosporium Schwein-

furthianum Thucm., Melanconium echinosporum I. Reich, n. sp., Oidium medacagmeum

Thuem., Oidium lippiae Thuem., Torula opuntiae I.Reich, n. sp., Hormiscium saccnan-

colum I. Reich, n. sp., Hormiscium calligoni I. Reich, n. sp., Bispora Haraonis (Ehr )

I.Reich., Bisp'ora opunlicola I. Reich, n. sp., Fuscicladium cynanchi I. Reich, n. sp.,

Cladosporium acaciae I. Reich, n. sp., Cladosporium pyriformuni I. Reich, n. sp.,

sporium hibisci I. Reich, n. sp., Cladosporium Lindavianum I, Reich, n. sp., Comotheciu

heterosporum I. Reich, n. sp., Coniothecium tamariscinum Thuem., Sporodesmium longi-

pedicellafum I. Reich, n. sp., Macrosporium euphorbiae I. Reich, n. sp., Macrospori

oleae I.Reich, n. sp., Cercospora Magnusiana I.Reich, n. sp., Stilbella Dielsiana I. eic .

n. sp., Clathrococcum Englerianum I. Reich, n. sp.

C. Zusammenfassung und TJbersicht.

Aus den oben aufgestellten Komponenten ergibt sfch eine groBe A n-

lichkeit mil den Arealen der Phanerogamen. Wenn wir von den insges

*
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237 zahlenden Arten der agyptischen Pilzflora die (50 weitverbreiteten

Arten (=25,31%), die 68 endemischen Arten (= 28,7o/o) und zuletzt

die vermullich eingeschleppte II. Hauptgruppe von 5 Arten (= 2,1 1 %) weg-
nehmen, so ergibt sich folgendes Verhaltnis der agyptischen Pilzflora zii

den anderen Pilzgebieten : mit dem Mittelmeergebiet und Norden hat sie

52 gemeinsame Arten, also (= 22%); mit dem Mediterrangebiet allein 26 ge-

meinsame Arten (= 1 1 %); mit den Tropen 23 gemeinsame Arlen {= 9,1 o/o);

und endlich mit Mittelamerika 3 gemeinsame Arten (= 1,21%). Eine an-

schauliche Ubersicht iiber das Verhaltnis zu den verschiedenen kleineren

Florengebieten wird uns folgende Zusammenstellung geben:

I. Haupfgrnppe (weitverbreitet): 60 Arten.

1. Kosmopoliten-Komponent: 55 Arten = 23,2%.
2. Gerontogeischer Komponent: 5 Arten = 2,11 %

w

II. Hauptgruppe (boreale Disjunktion): 5 Arlen.

3. Agyptisch-mitteleuropaischer Komponent: 2 Arten = 0,83%.

*• Agyptisch-nordeuropaischer Komponent: 2 Arten

5. Agyptisch-nordamerikanischer Komponent: \ Art = Oj42 7o-

III. Hauptgruppe (im Mittelmeergebiet verbreitet): 26 Arten.

6. Nordafrikanischer (siidmediterraner) Komponent: 9 Arten ^3,8%
7. Eurymediterraner Komponent: 14 Arten = 5,90%.
8. Zirkummediterraner Komponent: 3 Arten = 1,25%.

J*

J V. Hauptgruppe (Mittelmeergebiet und Norden): 52 Arlen,

IV. A. Untergruppe (ausschlieBlich Nordamerika): 24 Arten.

9. Eurymediterran.-mitteleuropaischer Komponent: 23 Arten

10. Zirkummediterran.-mitteleuropaischer Komponent: 1 Art

IV. B. Untergruppe (einschlieBlich Nordamerika): 28 Arlen.

11. Eurymediterran.-zirkumborealer Komponent: 26 Arten = 11 %.
12. Zirkumraediterran.-zirkumborealer Komponent: 2 Arten = 0,83 %.

V. Hanptgruppe (Mittelmeergebiet und Mittelamerika): 3 Arten.

^ 3- Agyptisch-mittelamerikanischer Komponent: i Art = 0,42%.

^i. Eurymediterran.-mittelamerikanischer Komponent: 4 Art =0,42%
<o. Zirkummediterran.-mittelamerikanischer Komponent: 1 Art = 0,42%

VI. Hauptgruppe (Mittelmeergebiet und die Tropen): 23 Arlen.

VI. A. Untergruppe (Miltelmeer und Abyssinien): 4 Arten.

16. Agyptisch-abyssinischer Komponent: < Art = 0,42 <>/

17. Eurvmedilerran.-al)vssinischer Komnonent: 3 Art<

/t'



646 I. Reichert,

VI. B. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Tropisch-Afrika): i Art.

18. Agyptisch-tropischafrikanischer Komponent: 1 Art = 0^42%.

VI. C. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Arabien): i Art.

19. Agyptisch-arabischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

VI. D. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Erythreoarabien): 4 Arten.

20. Agyptisch-erythreoarabischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

21. Eurymediterran.-erythreoarabischer Komponent: 3 Arten = 1,25%.

VI. E. Untergruppe (Mittelmeergebiet, Tropisch-Afrika und Arabien):

1 Art.
^

22. Eurymediterran-tropischafrikoarabischer Komponent: 1 Art=0,42%.

VI. F. Untergruppe (Mittelmeergebiet, Tropisch-Afrika und Indien)

:

4 Arten.

23. Agyptisch-afrikoindischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

24. Eurymediterran.-afrikoindischer Komponent: 2 Arten = 0^83 %.

25. Zirkummediterran-afrikoindischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

VI. G. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Indien) : 2 Arten.

26. Agyptisch-indischer Komponent: 1 Art = 0,42^

27. Eurymediterran.-indischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

VI. H. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Palaotropis): 2 Arten.

28. Eurymediterran.-palaotropischer Komponent: 1 Art = 0,42%.

29. Zirkummediterran.-palaotropischer Komponent: 1 Art = 0,42 /o-

VI. I. Untergruppe (Mittelmeergebiet und Pantropis) : 4 Arten.

30. Agyptisch-pantropischer Komponent: 3 Arten = 1,25%.

31. Eurymediterran.-pantropischer Komponent: 1 Art = 0,42 70-

^'

VIL Hauptgrnppe (ausschlieBlich in Agypten verbreitet): 68 Arten.

32. Endemischer (agyptischer) Komponent: 68 Arten = 28,7 %.

Wenn wir nun die endemischen Arten von der agyptischen PiUQora

abrechnen, so bleiben 160 Arten. Von diesen befmden sich, urn nur eimge

charakteristische Lander herauszugreifen:

in Tunis 27 Arten in Italien . - .

r

> Algerien 43 > > Griechenland

> Spanien ...... 34 » > Kleinasien .

» Portugal 35 > » Deutschland

» Makaronesien .... 11 » » England . .

» Frankreich 55 > » Skandinavien

60 Arten

18 »

24 »

44 »

24 »

12 »

1
1

'fi



in Nordamerika ,

Syrien

Persien

Zentralasien

Trop.-Oslafrika

Trop.-Westafrika

Die Pilzflora Agyptens. - 647

65 Arten in Zenlralafrika ... ISArten

15 » > Arabien 10 »

9 > > Indien 28 »

11 » » Kalifornien 7 »

25 » » Brasilien '

. ;}0 »

8 » > Argentinien 28 »

3. Kapitel: Die genetischen Beziehnngen.

A. Gdschichte der genetischen Einteilung der Pilze.

Wahrend J. Sghroeter zuerst auf die verschiedene geographische Ver-

breitung der Pilze hinwies, blieb es P. Dietel vorbehalten, zuerst auf die

genetischen Ursachen der Verbreitung einer Pilzgruppe und zwar der

Uredineen einzugehen. In seinen kleinen, aber hochinleressanten Arbeiten^)

wagte Dietel zum erstenmal, die heutige Verbreitung der Rostpilze durch

geologische Tatsachen der Vergangenheit zu erklaren. In seinem 1900

erschienenen Aufsatz schreibt er: »Es weisen demnach auch noch ver-

schiedene andere Umstande darauf hin, daB die Entwicklung der Rostpilze

mit derjenigen ihrer Nahrpflanzen Hand in Hand ging, so daB die geo-

Ographischen Verhaltnisse fruherer Erdperioden in der jetzigen Verbreitun

dieser Parasiten ebenso, wenn auch in beschranktem MaBe, zum Ausdruck

kommen mussen, wie in der geographischen Verbreitung der GefaB-

pflanzen*. Aus diesem Gesichtspunkte heraus erklart Dietel die Tatsache,

daB Nordamerika viele identische Arten mit Nord-Europa und Ostasien

gemeinsam besitzt, aus der Geschichte der Wirtspflanzen,

wie bekannt, >aus einem zirkumpolaren Kontinent aus erfolgl ist«. Auf

diesen Anschauungen fuBend, versuchle Ed. Fischer zum erslcnmal in

seiner grundlegenden Uredineenflora der Schweiz (S. XXXV) zwei gene-

tische Elemente, das nordisch-alpine und das meridionale, aufzustellen. Er

nimmt fur den Parasiten die gleiche Herkunft der Nahrpnanze an. Das

leiche versuchle auch Schellenberg fur die Ustilagineen zu machen2).

Bei den ubrigen Pilzgruppen der Parasiten und Saprophyten hat bis jetzt

noch kein Mykologe versucht, die hochinleressanten Anregungen Dietbls

in Anwendung zu bringen.

g

B. einer

DaB ein solcher Versuch sich nur auf eine beschrankte Zahl von

Pilzen erstrecken kann, ist klar. Vor allem fehlen systemalische Mono-

graphien erne Voraussetzung jeder genetisch-pflanzengcograi)hischen

Forschung. Und dort, wo solche vorhanden sind, wie z. B. die groB-

<) Abhandlungen und Berichtc des Vereins zu Greiz, HI, 1898, S. 3-10, un.l

Naturwissenschaftliche Wochenschrift XV, 1900, S. 2n—220.

2) Die Brandpilze der Schweiz. Bern, 1911, S. XV—XIX.

i
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angelegte Monographie von P. und H. Svdow, sind sie "fur genetische

Zwecke unbrauchbar, well die Syslematik nicht nach naturlichen Verwandt-

schaftsverhaltnissen , sondern nach den Nahrpflanzen geordnet ist. Wir

haben deshalb meistens nur die kleinen Gattungen herangezogen, deren

Hauptverbreitung in Afrika und im Miltelmeergebiet liegt. Bei der Fest-

stellung der Ileimat der Parasiten habe ich mich nach dem Vorbild von

DiETEL und Ed. Fischer an die Wirtspflanzen gehalten. Aus Mangel an

Monographien muBte ich bei den Saprophyten auf die Feststeliungen der

sekundaren Entwicklungszentren fur die niederen Sippen verzichten. Es

wurde nur das primare, oder besser gesagt, das gesamte Entwicklungs-

zentrum der Galtung berucksichtigt und dementsprechend das Element

benannt. DaB meine Arbeit keinen Anspruch auf VoUstandigkeit macht,

braucht nicht nochmals gesagt zu werden. Sie soil nur den ersten Versuch

darstellen, die Pilze genetisch zu ordnen.

1. Das pantropische Element.
ir

In dieser Gruppe sind jene Pilzarten zusammengefaBt, deren Ent-

wicklungszentrum in den tropischen Landern zu vermuten ist. Bei den

Parasiten ist dies anzunehmen,, weil die Wirtspflanzen dort ihre Heimat

haben; bei den Saprophyten, weil die Verbreitung der iibrigen Arten dort

liegt. In welchem Teil der Tropen die Arten sich entwickelt haben, ist

selbstverstiindlich wenigstens jetzt beim Mangel jeder systematischen Durch-

arbeituncr nicht festzustellen.

Kuehneola P. Magnus (Uredineae).

K. fici Buttl. —Verbreitung auBer Agypten : Mediterrangebiet, Abys-

sinien, Indien, Mai. Inseln und Siidamerika.

Die zwulf Spezies von Kuehneola haben ihre ausschlieBliche Ver-

breitung in den Tropen der alten Welt oder in den Tropen beider Konti-

nente. Auch die Wirte des Pilzes haben daselbst ihre Verbreitung.

Dictyophora Desvaux. (Phallineae).

D. phalloidea Desvaux. —Verbreitung auBer Agypten: Trop.-Afrika,

Trop.-Ostasien, Siidamerika und Australien. ^

Von den iibrigen fiinf verwandten Spezies von Dictyophora kommen

2 in Java, 1 in Brasilien, I in Argentinien und 1 in Australien vor.

2. Das palaotropische Element.

Zu dieser Kategorie gehoren die parasitischen Pilzarten
Wirts

pflanzen den Tropen der alten Welt gemeinsam sind. Die 'Pilze se s

halten sich streng an die Wirtspflanzen, gehen von Tropisch-Afrika dure

Indien bis zn den malayischen Inseln und strahlen sogar^bis Japan

Auf die Ursachen dieser Verbreitung werden wir in den spateren Kapi
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eingehen. Saprophyten sind bis jetzt aus dieser Gruppe aus Agyptcn nicht

bekannt.

Phyllachora Nke. (Dolhideales).

P. cynodontis (Sacc.) Niefil. —Mittelmeergebietj Ostindierij Philip-

pinen und Japan.

Die Gattung Cynodon hat zwei Arlen in Afrika: eine in den Philip-

pinen und drei in Australien. Die Wirtspflanze Cynodon dactylon

selbst kommt in alien Tropen vor und strahlt in die nordiiche Hemi-

sphare hinein.

Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. cynodontis P. Henn. —Miltelmeergebietj SO.-Afrika und Indien.

Wie beim vorigen Pilze ist auch hier anzunehmen, daB U. cyno-

dontis in den Tropen der alten Welt entstanden ist.

Uromyces Link (Uredineae).

•. U, linearis B. et Br. — AuBer Agypten in Indien und Ceylon ver-

breitet.

Die beiden Wirtspflanzen, Panicum repens und P. miliare, auf

denen der Pilz vorkommt, haben ihre Hauplverbreitung in den Tropen

der alten Welt.

Puccinia Pers. (Uredineae).

' P. rufipes Diet. —AuBer Agypten in Paiastina, Ostindien, Philip-

pinen und Japan.

Die Wirtspflanze dieses Pilzes, Imperata cylindrica (L.) P. Beauv.,

ist in der Palac^ropis bestimmt einheimisch. Sie bildet in Malesien das

beruhmte Unkraut Alang-Alang.

3. Afrikanisch-siidamerikanischcs Element.

Dieses Element umfaBt diejenigen Arten, welche einerseits in Tropisch-

Afrika und andererseits im tropischen Siidamerika ihre Verbrcitung und

vermutlich auch ihre Entstehung haben. Der Austausch der Arten fand

in einer Zeit statt, als beide Kontinente in Verbindung standen. Sowohl

in der alten wie in der neuen Welt strahlen die einzelnen Arlen bis nach

dem Mittelmeergebiet oder Mittelamerika aus.
L

W

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. aristidicola P. Henn. —AuBer Agypten in Abyssinien, Indien,

Argentinien und Mexiko verbreitet.

Von den WirtspOanzen dieses Pilzes kommt Aristida adscensionis

sowohl in Sudamerika wie in Tropisch-Afrika vor; die anderen Wirle

A. fasciculata und A. scoparia sind in NO.-Afrika endemisch.

Podaxon Fries (Plectobasidineae).

P. carcinomalis (L.) Fr. —AuBer Agypten in Tropisch-Afrika, bis

Sudafrika, Neu-Mexiko, Kalifornien und Australien.
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Von den sechs in Agyplen und Tropisch-Afiika vorkommenden Arten

kommt diese eine auch noch in Mittelamerika vor. Aus Mittel- und Siid-

amerika sind noch sieben Arten bekannt. Einer systematischen Bearbeitung

der Gattung mufi es vorbehalten werden, die gemeinsame Verwandtschaft

feslzustellen. Jedenfalls stellt diese einzige Art eine rezente Verbindung

zwischen beiden Kontinenten her.

Battarrea Pers. (Plectobasidineae).

B. phalloides (Dicks.) Pers. —AuBer Agypten Siid-Europa, Siid-

afrika, Madagaskar, Orient, Sibirien, Kalifornien, Siidamerika.

Battarrea ist eine sehr alte Gattung und hat ihr Entstehungsgebiet

bestimml in Tropisch-Afrika bzw. Siidamerika. Ihre nachste verwandte

Gattung Battareopsis ist auch nur aus Afrika bekannt. Auf die Er-

klarung ihrer heutigen Verbreitung werde ich im Kapitel fiber die Wande-

rungen eingehen.

4. Das afrikanische Element.

In dieser Gruppe werden die Pilzarten zusammengefaBt, deren Ent-

stehung in einem der Teile Afrikas anzunehmen ist. In den meisten Fallen

liegt diese Vermutung nahe, weil die Wirtspflanzen ihre Hauptverbreitung

hier haben.

Gintractia Cornu (Ustilagineae).

C. algeriensis Pat. —Tunis.

Die Wirtspflanze Danthonia Forskali und die anderen Verwandlen

der Gattung haben ihre Hauptverbreitung in alien Teilen Afrikas.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. Gesati Schroet. —Mittelmeerlander und Mitteleuropa.

Die Wirtspflanzen des Pilzes, die verschiedenen Andropogon-Arlcn,

haben ihre Hauptverbreitung in Afrika.

Phellorina Berkeley (Plectobasidineae).

P. delestrei Ed. Fischer. —Mittelmeergebiet, Guinea und Sibirien.

P. squamosum Kalchbr. —Erythrea, Jemen und Natal.

Von den sechs Arten der Gattung Phellorina kommen vier m den

verschiedenen Teilen Afrikas vor. Der Standort in Sibirien ist eine

Zwischenstation der Gattung in ihrer Wanderung nach Ostasien.

5. Das tropisch-afrikanische Element.

Hierunter sind diejenigen Arten zusammengefaBt, deren Entstehungs-

zentrum in Tropisch-Afrika zu verniuten sei. Manche dieser Arten kom

auch in Sijd-Amerika vor, unterscheiden sich von der vorigen Gruppe

Wahrscheinlichkeit

(Ustilag
/

U. tricholaenae P. Hennings. ~ Agypten und Arabien.

DaB dieser Pilz auch in Tropisch-Afrika zu finden sein wird, zefe
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der Standort in ArabieOj der meistens mit solchen in Tropisch-Afrika

parallel geht. Die Wirtspflanze Tricholaene kann auch als Tropisch-

afrikanisch angesehen warden. Von fiber 12Arten koramen 10 in Afrika

und 2 in Madagaskar vor.
I

Sorosporium Rud. (Ustilagineae).

S, Ehrenbergii J. Kuhn. —Agypten, Nubien und Abyssinien,

Die Stammpflanze des Wirtes, Andropogon sorghum Brot. ist nach

Hackel und Engler Andropogon halepensis Sibth, welches hauptsachlich

in Tropisch-Afrika vorkommt,

Melampsora Cast. (Uredineae).

M. ricini Pass. —AuBer Agypten in Algerien, Italien, Zentral- und

Sud-Afrika und Indien.

Die meisten Arten von Ricinus kommen in den Tropen, besonders

in Tropisch-Afrika vor. In Tropisch-Afrika hat Ricinus communis,

der Wirt unseres Pilzes/ auch einige Varietaten entwickelt.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. aristidae Tracy. —AuBer Agypten, in Abyssinien, Buchara und

Turkestan.

Die verwandte Puccinia aristidicola kommt auch in Tropisch-Afrika

vor.

• P. rotboelliae Syd. —Tropisch-Afrika.

Fur die Entstehung von Puccinia aristidae in Tropisch-Afrika spricht

die Verwandtschaft mit Puccinia aristidicola. Die Verbreitung nach

dem Orient ist eine spatere, Agypten fungiert dabei als Zwischenstation.

Die Gattung Rotboellia kommt in den Tropen beider Kontinente vor.

Die Puccinia ist bis jetzt auBer Agypten nur in Tropisch-Afrika gefunden

worden und ist deshalb als tropisch-afrikanisches Element zu bezeichnen.

Podaxon Fries. (Plectobasidineae).

P. aegyptiacus Mont. —Tropisch-Afrika, Jemen, St. Vincent.

P. arabicus Pat. —Erythrea, Jemen.

-

P. calyptratus Fr. —Tropisch-Afrika und Indien.

P. Deflersii Pat. —Nubian und Jemen.

P. indicus Sprengl. —Tropisch-Afrika, Kap Verd., Madagaskar und

Indien.

Diese in Tropisch-Afrika verbreiteten Podaxon -Arten haben auch hier

wahrscheinlich ihre Heimat. Dafur spricht ihre Verwandtschaft mit den

sudamerikanischen Arten. Die Gattung Podaxon hat zwei Entstehungs-

zentren, eine in Sud-Amerika und eine in Tropisch-Afrika, aufzuweisen.

Eine Art kommt noch, wie wir oben gesehen haben, in beiden Zentren vor.

6. Das mediterran.-mittelamerikanische Element.

Die Gruppe umfaBt diejenigen Pilzarlen, deren Entstehung im Mittel-

meergebiet bzw. Mittelamerika zu vermuten ist. Wahrend in der afrikanisch-

V



652 I. Reichert.

siidamerikanischen Gruppedie Entstehung in den siidlichen Teilen der Kon-

tinente angenommen wurde^ wird sie hier in den Mittellandern der Kontinenle

angenommen, . Verbindung und Austausch der Arten fand durch den iNordcn

statt. Das Areal strahlt einerseits nach dem Norden und andererseits nach

dem Siiden aus.

Tylostoma Pars. (Plectobasidineae).
'^

T. tortuosum Ehrb. —MittelmeerlandeFj Tropisch-Afrika, Miltelasienj

Arabien, Kalifornien, iNeu-Mexiko und Nord-Amcrika.

Die verwandlen Arten kommen in beiden Kontinenten vor. Miltelasien

kann als alte Zwischenstation der Wanderung nach dem Norden angesehen

werden.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. cressae (DC.) Lagh. —Miltelmeergebiet, Kalifornien und Chile.

Von den funf Arten von Cressa, der VVirtspflanze des Pilzes, komraen

drei in Siid-Amerika, eine in Nord-Amerika und eine^ die Wirtspflanze

selbst, im Mittelmeergebiet vor.

Gyrophragmium Mont. (Hymenogastrineae).

G. Delilei Mont. —Algerien und Zentralasien,

Von den drei verwandten Arten kommt eine in Ilalien, eine in Texas
' m

und eine in Argentinien vor.

7. Das mediterran.-orientalische Element.

In dieser Gruppe sind die Pilzarten zusammengefaBt, die ihre Heimal

vermuUich im Mittelmeergebiet und im Orient haben, sei es, daB sie selbst,

und ihre Verwandten dort ihre Hauptverbreitung besitzen, oder ihre Wirls-

pflanzen daselbst heimisch sind. Die makaronesischen Standorle wurden

auch hierher gezogen. Ausstrahlungen nach ^Uen Seiten fanden selbstver-

standlich statt. \

Tirmannia Chatin. '(Plectascineae).

T. ovalispora Pat. —Nord-Afrika.

Die andere Art der Gattung kommt auch in Nord-Afrika vor. Die

verwandte Gattuns Terfezia ist auch mediterran.

X Terfezia Tul. (Plectascineae).

T. Deflersii Pat. —Tunis.
r

T. leonis Tul. —Mittelmeergebiet.

Von den 25 Arten der Gattung kommen 22 im Mittelmeergebiet vor,

»n Arabien, 1 in SW.-Afrika und 1 in Kalifornien.

Leptosphaeria Ges. et De Not. (Sphaeriales).

L. donacina Sacc. —Mittelmeergebiet.

Die beiden Wirtspflanzen Arundo donax und Phragmites comniun

Trin. v. isiaca sind im Mittelmeergebiet heimisch.



Die Pilzflora Agyptens. 653

I

Pleospora Rabenh. (Sphaeriales).
^

P. asphodel! Rabh. —Mittelmeergebiet.

Die ganze Gattung Asphodelus, die Wirtspflanze des Pilzes, ist eine

ausgesprochene mediterrane Pflanze.

Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. Aschersoniana F. v. W. —Algerien.

Die Gattung Scleropoaj die Wirtspflanze des Pilzes, ist im Mittel-

meergebiet heimisch.

U. hordei (Pers.) —Europa, Afrika, Asien und Amerika.

Die Gattung Hordeum, die Wirtspflanze des Pilzes, stammt nach

IIackel aus dern Mittelmeergebiet. Die Entstehung des Pilzes ist deshalb

auch dort anzunehmen. Durch die Kultur der Wirtspflanze ist der Pilz

kosmopolitisch verbreitet.

U. nuda (Jensen). —Europa, Nord- und Sud-Amerika.

Wie bei der vorigen Ustilagoart ist auch bier die Wirtspflanze, Jlordeum,

im Mediterrangebiet heimisch.

U. Vail Ian tii Tul. —Mittelmeergebiet, Mitteleuropa, Persien. Die Wirls-

pflanzen dieses Pilzes, Hyacinthus, Gagea, Scilla und Bellevalia

haben alle ihre Hauptverbreitung im Mittelmeergebiet.

U. phoenicis Cda. —Konslantinopel.

Wie bei der vor _
dactyl ifera, im Mittelmeergebiet und im Orient heimisch.

Graphiola Poit. (Ustilagineae).

G. phoenicis Port. —Mittelmeergebiet, Mitteleuropa, Afrika, Indien,

Madagaskar, Nord- und Siid-Amerika.

Nach Beccari ist Phoenix dactylifera, die Wirtspflanze des Pilzes,

eine selbstandige Art und im Orient heimisch. Die Standorte in Europa

und Amerika beruhen auf Einschleppung.

Mel amps ora Cast. (Uredineae).

M. euphorbiae-Gerardianae W. Muller. —Mittelmeergebiet, Mittel-

europa, Persien und Indien.

Wie W. Mllleu nachgewiesen hat, ist dieser Melampsoratypus dem

mediter.-orientalischen Klima okologisch angepaBt. Es ist deshalb zu'ver-

muten, daB daselbst auch die Heimat zu suchen ist. Die Wirtspflanzen des

P'lzes kommen auch alle in diesem Gebiete vor.

Uromyces Link. (Uredineae).

U. scillarum (Grev). —Mittelmeergebiet und Mitteleuropa.

Die Wirtspflanzen des Pilzes, Bellevalia, Hyacinthus, Ornitho-

galum, sind alle im Mittelmeergebiet heimisch.

U. renovatus Sydow. —Mittelmeergebiet und Mitteleuropa.

Die verschiedenen Lupinusarten, auf denen der Pilz vorkommt, sind

»'le im Mittelmeergebiet heimisch.

i
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U. anthyllidis (Grey). —Miltelmeergebiet^ Mittel- und Nord-Europa.

Aus der Tatsache, daB diese Uromycesart im Norden Uredosporenj im

Mitlelmeergebiet dagegen auch Teleutosporen entwickelt, schlieBt Dibtel,

daC die Heimat des Pilzes im Mitlelmeergebiet liegt.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. isiacae (Thum.). —Nord-Afrika, Turkestan, Buchara und Krim.

Die Wirtspflanze Phragmites communis Trin. v. isiaca. (Del.)

Conon hat ihre Hauptverbreitung auch in diesem Gebiet.

P. rimosa (Link). —Miltelmeergebiet.

Die Wirtspflanze Juncus maritimus ist im Mittelmeergebiet heimisch.

P.asphodeli Moug. —Mittelmeergebiet.

Asphodelus, die Wirtspflanze des Pilzes, ist im Mittelmeergebiet

heimisch.

P. frankeniae Link. —Mittelmeergebiet.

Die Untergaltung Afra Ndz., zu der die Wirtspflanzen des Pilzes ge-

hOren, hat ihre ausschlieBliche Verbreitung im Mittelmeergebiet.

P. eryngii DC, —Mittelmeergebiet und Mitteleuropa.

Die Wirtspflanzen dieserPuccinia: Eryngiura congestis, campestre

und creticum, haben alle ihre auschlieBliche Verbreitung im Mittelmeer-

gebiet.

P. centaureae DC. —Mittelmeergebiet. Sibirien und Nord-Amerika.

Fast alle die von Sydow angegehenen Wirtspflanzen von P. centaureae

haben ihre Hauptverbreitung im Mittelmeergebiet.

P. launaeae II. Maire. —Marokko.

Die beiden Sektionen Zollikoferia DC. und Lomatolepis Cass.,

G

im Orient heimisch.

Wirtspfla

P. carthami (Hulzelm.) Cda. —Syrien, Deutschland, Buhmen, Indian

und Japan.

Die Wirtspflanze Carthamus L. ist in den Mittelmeerlandern heimisch.

Uredo Pers. (Uredineae).

U. zygophylli P. Henn. —Algerien.

Die Wirtspflanzen des Uredo gehoren zur Sektion Mediterranea

Engl, deren Verbreitung im Mediterrangebiet liegt. Auf Zygophyllum

ist noch eine andere Uredo aus demselben Gebiet bekannt.

U. reaumuricola P. Henn.

Die Gattung Reaumur ia ist im ostl. Mittelmeergebiet heimisch. AuBer-

dem ist eine Puccinia reaumuriae aus Persien bekannt.
^

r

Geriorayces Gorda (Hymenomycelineae).

C. fici Pat. —Tunis.
, . .

Die WirtspOanze Fie us carica ist in dem Mittelnaeergebiet
heimisch.
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Coprinus Pers. (Hymenomycetineae).

C. Barbeyi Kalchbr. —Nur aus Agypten.

Nach Sagcordo Syll. Fung, V. S. 1086 ist dieser Pilz mil C. imbri-

catus aus Mesopolamien sehr nahe verwandt.

Aspergillus Micheli (Hyphomycetes).

A. phoenicis (Cda.). —Tunis und Wien.

Wie oben erwahnt, ist Phoenix dactylifera im Mitlelmeergebiel

und inn Orient heimisch. Wien ist ein eingeschleppter Standort.

Diplodina West. (Sphaeropsidales).

D. donacis (Sacc). —Mittelmeergebiet.

Die Wirtspflanze Arundodonax und Phragmites communis Trin.

V. isiaca (Del.) sind im Mittelmeergebiet heimisch.

8. Das mediterr.-boreale Element.

Diese Gruppe^ umfaBt alle Pilzarten, deren Entstehung im Mittelmeer-

gebiet bzw. im nordlichen Eurasien anzunehmen ist, sei es aus der Tat-

sache der Verbreilung der Verwandten oder der Verbreitung der Wirlspflanzen

in diesen Gebieten.

1

Melam psora Cast. (Uredineae).

M. euphorbia (Schub.) Cast. —Mittelmeergebiet und Nord-Europa.

Die Wirtspilanzen dieses Pilzes bewohnen das Medilerrangebiet und

Nord-Europa, aber nicht Nord-Amerika.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. bromina Erikss. —Mittelmeergebiet und Europa.

Die von S\dow angefiihrten Wirtspflanzen von Puce, bromina haben

alle ihre Hauptverbreitung im Mittelmeergebiet und im nordlichen Eurasien.

P. scirpi DC. —Fast ganz Europa.

Die Wirtspflanzen sind im Medilerrangebiet und im nordlichen Eurasien

verbreitet.

Gercospora Fries. (Hyphomycetes).

C. viola e Sacc. —Mittelmeergebiet, Nord-Europa und Nord-Amerika.

Die bei Sydow angefuhrten Wirtspflanzen haben ihre Ilauptverbreitun

im Mittelmeergebiet und im siidlichen Eurasien.

D

9. Das zirkumboreale Element.

Hierunter sind diejenigen Arlen zusammengefaBt, deren Entstehung in

der nordlichen Hemisphare zu vermuten ist, weil die Wirtspflanzen daselbst

die Hauptverbreitung haben. Die Pilze sind also in einer Zeit entslanden,

aJs die Wirtspflanzen vom nordlichen Eurasien nach Nord-Amerika und

umgekehrt ins Land gelangen konnten.

i
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Uromyces Link. (Uredineae).

U. scirpi (Cast). —Mittelmeergebiet, Nord-Europa und Nord-Amerika.

Die bei Sydow angefiihrten Wirtspflanzen von U. scirpi haben ihre

Hauptverbreitung in Nord-Europa und Nord-Amerika.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. absinthii DC. —Europa, Japan und Nord-Amerika.

Die meisten bei Sydow angefiihrten Wirtspflanzen von P. absinthii
I

haben eine zirkumpolare Verbreitung. Die Gattung Artemisia selbst ist

nach Hoffman eine boreale Pflanze.

Gladosporium Link. (Hyphomycetes).

Gl. typharum Desra. —Europa und Nord-Amerika.

Die Wirtspflanzen haben boreale bzw. zirkumboreale Verbreitung.

C. Versuch einer Einteilung der agyptischen Pilze in

Mstorische Elemente.

Bei einem Versuch der Festslellung der Entstehungszeil der Elemente niuB

nochmals darauf hingewiesen werden, daB diese Feststellung nur eine relative

sein kann. Die Meinung Diels', daB auch bei Phanerogamen niemals die genaue

Entstehungszeit festgestellt ^werden kann, weil wir eine lange Zeit fiir die all-

mahliche Herausbildung der uns in einer gewissen Fox^mation entgegentretenden

Fossilien anzunehmen gezwungen sind, wurde schon einmal oben zitiert.

Dessenungeachtet haben diese Zeitfeststellungen einen groBen Wert fiir die

Entwicklungs^eschichte der Pflanzen. Wir bekommen dadurch ein Bild

liber die Entstehungsfolge der verschiedenen Pflanzengruppen und -Arten in

den verschiedenen Erdperioden. DieFundzeit einer fossilen Pflanze kann deshalb

fur die Pflanzengeographie fast denselben Wert haben, wie die Feststellung der

Entstehungszeit derselben. In demselben Sinne soil auch im folgenden die

Feststellung des Auftretens eines Pilzes in einer gewissen Zeit verstanden

werden. Die Annahme des Vorkommens eines Pilzes in einer gewissen Erd-

periode laBt sich lediglich aus der heutigen Verbreitung desselben ableiten.

So fmdet z. B. die Verbreitung von vielen Pilzen ihre Erklarung^ nur durch

die Annahme ihres Vorkommens in einem geologischen Zeitalter, als erne

Wanderung der Arten von einem Erdteil zum anderen vor sich gehen konnle.

Auf solche Weise lieB sich bei einer Reihe von Pilzen die Zeit ihres ersten

Auftretens feststellen.

1. Das kretazische Element.

Hierher gehoren alle diejenigen Pilze, deren Entstehung, d. i. deren

erstmaliges Auftreten in der Erdgeschichte, in der Kreidezeit zu'vermuten

'

ist. Dazu werden vor allem das afrikanisch-siidaraerikanische Element ge-

horen, dessen Verbreitung und Wandemng nur in der Kreidezeit, w

alten afrikanischen und brasilianischen Gebiete durch die Sudatlantis ver-
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bunden waren, stattfinden konnte^). Dieselbe Verbindung und auBerdem

noch eine nach Indien und Ostasien setzt das panlropische Element voraus.

»In der alten Kreideperiode, im Neokom, sagt ENriLER*-^), gestaltete die von

den Geologen angenommene Konfiguration der Erdteile eine Wanderung

der Arlen von einem der genannten Erdteile zum anderen . .« AuBerdem

werden in der Kreideperiode alle diejenigen Pilze ihre Wanderungen durch-

gemacht haben, die ihre heutige Verbreilung in Trop.-Afrika^ Madagaskar

und Indien haben. Nur in der Kreidezeit war eine leichte Wanderung

zwischen den im Zusammenhang stehenden Gebielen moglich.
4

Ustilago Pers. (Ustilagineae.)

• U. cynodontis 0. Hennings. —Mittelmeergebiet, Ost- und Sud-Afrika

und Indien.

Melampsora Cast. (Uredineae).

M. ricini Pass. —Algerien, Italien, Zentral- und Sud-Afrika und Indien.

Puccinia Pers. (Uredineae.)

P. aristidicola P. Henn. —Indien, Abyssinien und Sud-Amerika.

Kuehneola P. Magnus. (Uredineae.)

K. fici Butll. —Mediterrangebiet, Abyssinien, Indien, Mal.-Inseln und

Siid-Amerika.

Dictyophora Desv. (Phallineae.)

D. phalloidea Desvaux. —Sud-Amerika, Trop.-Ostasien, Siid-Amerika

und Australien.

Podaxon Fries (Plectobasidineae.)

P. aegyptiacus Mont. —Trop.-Afrika, Jemen, St. Vincent.

P. calyplratus Fr. —Trop.-Afrika und Indien.

P. carcinomaiis (L.) Fr.— Tropisch-Afrika, Kalifornien und Australien.

P. indicus Spreng. — Trop.-Afrika, Kap. Verd., Madagaskar und

Indien.

Battarrea Pers. (Plectobasidineae.)

B. phalloides (Dicks.) Pass. —Sud-Afrika, Madagaskar, Orient, Sibi.ien

und Sud-Amerika.

2. Das tertiare Element.

Darunter verstehen wir diejenigen Pilze, deren Vorkommen in der Terliar-

zeit beslimmt anzunehmen ist. Dies ist der Fall beim zirkumborealen Element,

well nur in der Tertiarzeit eine zirkumpolare Wanderung der Pilze und ihrer

Wirle statlfmden konnte. Eine ahnliche Wanderung und zur selben Zeit

hat das mediterran-miltelamerikanische Element durchgemacht. Dazu komfncn

noch diejenigen Pilze aus' dem afrikanischen tmd tropiscb-afrikanischcn

Elemente, die auBerdem Standorte im sudvvestlichen Arabien besitzen. Diese

<) Vgl. Engler, Uber florislische Verwandtschan zwischen dem Irop. Alrika und

Aaierika usw. Silzungsbcrichte d. Akad. d. Wiss. 1905. VI.

2) Die Pllanzenwell Afrikas 1. S. 1008.

Botauische Jahrbfleher. LVI. Bd.
^^
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Wanderung ging bestimmt vor sich, als Ostafrika und Arabien geologisch

verbunden waren, also vor dem Einbruch des roten Meeres —im jungeren

Tertiiir.

' Terfezia Tul. (Pleclascineae).

T. leonis Tul.

T. Deflersii Pat.

Diese im Miltelmeersebiet entstandene Gattung muB schon im Tertiar

gung

nach Amerika stattgefunden haben.

Ustilago Pers. (Uslilagineae).

U. tricholaenae. P. Hennings. —Arabien.

Uromyces Link. (Uredineae).

U. scirpi. (Cast.) —Miltelmeergebiet, Nord-Europa und Nord-Amerika.

Puccinia Ured. (Uredineae).

P. cressae. (DC.) Lagh. —Mittelmeergebiet, Kalifornien und Chile.

P. absinthii DC. —Europa, Japan und Nord-Amerika.

Gyropbragmium Mont. ^Hymenogastrineae).

G. Delilei Mont. —Algerien und Zentral-Asien.

Podaxon Fries. (Plectobasidineae).

P. arabicus Pat. —Erythrea und Jemen.

P. Deflersii Pat. —Nubien und Jemen.
' Phellorina Berkeley. (Plectobasidineae).

P. Delestrei Ed. Fischer. —Miltelmeergebiet, Guinea und Sibirien.

P. squamosum Kalchbr. —Erythrea, Jemen und Natal.

Tylostoma Pers. (Plectobasidineae).

T. tortuosum Ehrb. —Mittelmeergebiet, Trop.-Afrika, Mittelasien,

Arabien, Kalifornien und Nord-Amerika.

m

4. Kapitei: Die migratorischen Beziehungen.

A. Qeschichte der migratorischen Einteilung der Pilze.

Wahrend uber die Wanderungen der hOheren Pflanzen eine umfang-

reiche Literalur existiert, haben die Pilze bis jetzt noch nie eine zusarnmen- .

fassende Behandlung nach dieser Richtung hin erfahren. Auch sparic

Versuche zur Aufstellung von Migranten sind nicht zu verzeichnen.

einzige, was iiber dieses Problem geschrieben worden ist, ist das

DiETEL in dem schon oben zitierten Aufsatz in der Naturwissenschaftlic
e^n

Wochenschrift (S. 218 und 219). Er macht auf die Tatsache des or-

kommens von identischen Formen im N.-Eurasien und Nord-Amen a
^

merksam und erklart dies durch eine zirkumpolare Wanderung. Wanderunge^^

von Pilzen samt ibren Wirtspflanzen vermutet er auBerdem^ zwischen
^^

asien und Himalaya, zwischen Mittelmeergebiet und Mittelameri^

Asien. AuBer diesen zwar sehr wichtigen Bemerkungen ist u

Wanderungen der Pilze fast nichts geschrieben worden.
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B. Versuch einer Einteilung in lokative Migranten.

Als lokative Migranten sind diejenigen Pilze zusammengefaCt, die in

ihrer gemeinsamen Wanderung die gleichen Wage zuriickgelegt haben.

Dabei muB eine Einschninkung gemacht werden. Beiin Verfolsen der ge-

meinsamen Wanderungswege handelt es sich nicht um die Feststellung des

We Dies ist die Auf-

gabe einer Monographic des betreffenden Pilzes. Hier soil lediglich die Richlung

des Weges festgestellt werden, den der Pilz bei seiner Einwanderung in

unser Gebiet zuriickgelegt hat. Das Verfolgen des Weges, den der Pilz

bei seiner Auswanderung aus unserem Gebiet zuriickgelegt hat, ist Sache

der migratorischen Erforschung des benachbarten Pilzgebieles. Daraus folgt,

daB die Migranten fiir die verschiedenen Gebiete auch verschieden sein

konnen, wie schon oben darauf hingewiesen worden ist. Die Einwanderung

von Pilzen erfolgte in Agypten von drei Seiten —vom Siidenj Osten und

Westen. Dementsprechend sind auch die Migranten in einen sudlichen,

ostlichen und wesllichen geteilt. Die nurdlichen Elemente haben meistens

bei ihrer Wanderung nach Agypten' den Weg durch das westliche oder

Ostliche Mittelmeergebiet zuruckgelegt.

1. Der siidliche Migrant.

Aus dem Siiden hat Agypten einen starken Zustrom von Migranten

bekommen. Hier kreuzten sich die Wanderer der verschiedenen Teile

Afrikas mit den Eindringlingen aus Sud-Amerika, Ostasien, Indien und

Madagaskar. Der Sammelpunkt aller dieser war Abyssinicn. Die meisten

^gyptischen Migranten aus dem Sudan kommen deshalb auch in Abyssinien

vor. Der Name »sudlicher Migrant* ist deshalb gewahlt worden, weil er

deutlich den sudlichen Zustrom bezeichnet, worauf es besonders ankomml,

Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. tricholaenae P. Hennings. —Arabien.

Wir haben oben die Entstehung dieses Pilzes in Trop.-Afrika ange-

nommen. Die Wanderung ist also von Abyssinien nach Agypten vor sich

gegangen. —In Trop.-Ostafrika wird Ustilago tricholaenae noch zu

suchen sein.
T

Sorosporium Rud. (Ustilagineae).

S. Ehrenbergii J. Kuhn. —Nubien und Abyssinien.

Hier liiBt sich die Wanderung bis Agypten leicht verfolgen.

Melampsora Cast. (Uredineae).

M. ricini Pass. —Algerien, Portugal, Italien, Zentral- und SGd-Afrika

und Indien.

Nach Agypten hat die Einwanderung oder Einschleppung dieses Pilzes

zusammen mit der Wirtspflanze bestimml aus dem Suden stattgefunden.

42'
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Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. cynodontis P. Hennings. —Tunis, Algerieiij Portugal, Madeira,

Teneriffa, Italien, Krim, Syrien, Erythrea, Transvaal, Indien.

Der Pilz kam durch Oslafrika nach Agypten und von dort nacn dem

ganzen Mittelmeergebiet.

Puccinia Pers. (Uredineae).

P. rottboeliae Sydow. —Abyssinien und Kongo.

P. aristidicola P. Ilenn. —Ostafrika, Indien und Siid-Amerika.

Der Pilz, der vermullich in Afrika wahrend einer Vereinigung mil Siid-

Wande

erreicht.

P. aristidae Tracy. —Abyssinien, Buchara und Turkestan.

Agypten scheint die Zwiscbenstation auf der Wanderung des Pilzes von

Abyssinien nach dem Orient zu sein.

Kuehneola P. Magnus. (Uredineae).

K. fici Bultl. ~ Mittelmeergebiet, Abyssinien, Indien, Mal.-Inseln und

Siid-Amerika.

Durch Abyssinien, Agypten ging wahrscheinlich die Wanderung des

Pilzes aus den Tropen nach dem Mittelmeergebiet.

Dictyphora Desv. (Phallineae).

D. phalloidesDesvaux. —Trop.^Afrika, Trop.-Ostasien, Sud-Amerika

und Australien.

Nach Agypten ging die Wanderung des Pilzes durch Abyssinien.

Pod axon Fries. (Plectobasidineae).

P. aegyptiacus Mont. —Trop. -Afrika, Jemen und St. Vincent.

P. arabicus Pat. —Erythrea und Jemen.

P. calyptratus Fr. —Erythrea und Indien."

P. carcinomalis (L.) Fr. —Erithrea und Mittel-Amerika.

p. Deflersii Pat. —Nubien und Jemen.

P. i n d i cu s Spreng. —Zentral- und Siid-Afrika, Madagaskar und Kap Verd.

AUe Podaxon-Arten, die bestimmt in Trop.-Afrika heimisch sind,

haben merkwurdigerweise den Weg zum Mittelmeergebiet nur durch Agypt^o

gefunden. —Die Standorte in Madagaskar sind sehr alt.

Phellorina Berk. (Plectobasidineae).

P. Deflersii Ed. Fischer., —Mittelmeergebiet, Guinea und Sibinen.

P. squamosum Kalchbr. —Erythrea, Jemen und Natal.

Beide Phellorina-Arten stammen aus Afrika und sind von dort nac

Agypten gewandert. —Der Standort von P. Deflersii in Sibirien deule^

auBerdem auf eine altera Wanderung nach Ostasien, die sicheT

Agypten ging.

Battarrea Pers. (Plectobasidineae). ...
B. phalloides (Dicks.) Pers. — Mittelmeerlander, Orient, Sibirien,

Sudafrika, Madagaskar und Sudamerika.

durch
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Dieser im vereinigten Trop.-Afrika und Siidamerika enlstandene Pilz

scheint auf seiner VVanderung Agypten als Ausgangstor nach dem Mittel-

meergebiet benutzt zu haben. Der Orient scbeint einen Zustrom von zwei

Seiten bekommen zu haben —erstens, aus einer ganz alten Wanderung

des Pilzes nach Ostasien, als deren alte Zwischenstationen Madagaskar und

Sibirien gelten kOnnen, und einen Zustrom neueren Datums aus dem Mittel-

meergebiet.

2. Der ostliche Migrant.

Agypten stellt die Wanderungsbriicke dar zwischen Afrika und Asien.

Viele afrikanische Pilze haben, wie oben gezeigt wurde, auf ihrer Wanderung

nach dem Orient, Agypten passiert. Andererseits aber haben viele Pilze

auf ihrer Wanderung von Asien nach dem wesllichen Miltelmeergebiet oder

nach dem siidlichen Afrika in Agypten Halt gemacht und so die dortige

Pilzflora bereichert. Im folgenden sollen die Pilze aufgefuhrt werden, deren

Einwanderung aus dem Osten zu vermulen ist. Unter Osten sollen bier

nicht nur der Orient, sondern auch Arabien verstanden werden.

Melampsora Cast. (Uredineae).

M. euphorbiae-Gerardianae W. Muller. — Indien, Persien, Klein-

asien, Serbien, Italien, Osterreich und die Schweiz.

Die Wanderung dieses Pilzes von Indien nacb Mitteleuropa ist durch

die einzelnen Stationen deutlich vorgezeichnet. Agypten bekam den Pilz

aus dem Orient.

Puccini a Pars. (Uredineae).

P. isiacae (Thum ) Winter. — Buchara, Turkmenien, Turkestan,

Krim und Tunis.

Der verbindende Standort zwischen dem weiten Orient und Agypten

muB noch gefunden werden.

P. bromina Erikss. —Fast ganz Europa, Kleinasien und Palastin'a.

P. eryngii DC. —Kleinasien, Syrien, Kreta, Griechenland, Italien,

Frankreich, Tunis und Mitteleuropa.

Die Einwanderung ging bestiramt vom Osten nach dem Westen vor

sJch. In Spanien und Algerien ist der Pilz nicht gefunden worden.

P. carthami (Hutzel) Cda. —Indien, Syrien.

Tylostoma Pers. (Plectobasidineae).

T. tortuosum Ehrenb. —Mittelasien, Arabien, Kleinasien, Tripolis, Alge-

rien, Mittelamerika, Ost- und Zentralafrika.

Dieser Pilz, der seine Wanderung \dm Miltelmeergebiet nach Amerika

vermutlich in der Tertiarzeit durch Asien gemacht hat, scheint von bier

aus nach Afrika durch Agypten eingedrungen zu sein.

>*
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3. Der westliche Migrant.

Einen dritten Einwanderungsstrom erhielt Agyplen aus dem Westen.

Das westliche Nordafrika brachte nach Agypten dreierlei Elemente —bo-

reale. nordmediterrane und solche, die im westlichen Nordafrika entstanden

waren. Die zwei ersten habea meistens noch heute Zwischenstalionen in

Spanien und Algerien — in jenen beiden mykologisch gut untersuchten

Gebieten. In manchen Landern zwischen Algerien und Agypten fehlen noch
w

bis jetzt Standorte von gewissen Pilzen infolge mangelhafter mykologischer

Erforschung dieser Lander.

Tirmania Chatin. (Plectascineae).

T. ovalispora Pat. —Algerien, Tunis und Tripolis.

Vom Westen Nordafrikas, dem Entstehungsorte dieses Pilzes, drang

der Pilz nach Agypten ein.

Terfezia Tul. (Plectascineae).

T. Deflersii Pat. —Tunis.

T. leonis Tul. —Italien, Sud-Frankreich, Portugal, Spanien, Algerien,

Tunis, Tripolis, Cyrenaica und Kleinasien.

Beide Terfeziaarten stammen aus dem westlichen Mittelmeergebiet und

i

Wanderun o

Leptosphaeria Ces. et de Not. (Sphaeriales).

L. donacina Sacc. —Italien, Portugal und Spanien.

Standorte fur das Zwischengebiet warden noch aufzusuchen sein

Pleospora Rabenh. (Sphaeriales).

P. asphodeli Rabh. —Montenegro, Sardinien Portugal und Spanien.

Auch hier fehlen Standorte fiir das Zwischengebiet.

Ustilago Pers. (Ustilagineae).

U. vaillantii Tul. —Mitteleuropa, Italien, Frankreich, Algerien
J

Tunis

und Persien.

Agypten ist eine gute Zwischenstation auf der Wanderung des Pilzes

von West nach Ost.
/

Melarapsora Cast. (Uredineae).

M. euphorbiae (Schub.) Cast. —Nord- und Mitteleuropa, Italien,

Algerien und Tunis.
• h'

Agypten ist der auBerste Standort dieses Pilzes nach dem Orient

Uromyces Link. (Uredineae). .

U. scirpi (Cast) Bull. —Nordamerika, Nord- und Mitteleuropa,
Iran -

reich, Italien und Portugal. . i

j

Ein echt borealer Pilz, der das Mittelmeergebiet bis jetzt noch ni

voUlg erobert hat.

U. renovatus Sydow. —Mitteleuropa, Italien und andere Mediterr

inseln.
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Puccinia Pers, (Uredineae).

P. Cesati Schroet. —Mitteleuropa, Frankreich, Italien und Portugal.

P. rimosa (Link) Winter. —Sizilien, Spanien und Algerien.

P. asphodeli Moug. —Mitteleuropa, Frankreich, Ilalien, Korsika,

Spanien, Portugal, Kanar.-Inseln, Algerien, Tunis und Syrien.

P. frankeniae Link. —Italien, Portugal, Kanar.-Inseln und Algerien.

P. cressae (DC.) Lagerh. —Griechenland, Zypern, Frankreich, Ita-

lien, Spanien, Portugal, Algerien und Mittelamerika.

Dieser Pilz, der eine Wanderung im Tertiar vom Mittelmeergebiet bis

Mittelamerika durchgemacht hat, hat eine neue Wanderung und zwar vom

westl. Mittelmeergebiet nach dem osll. angetreten.

Gyrophragmium Mont. (Hymenogastrineae).

G. Delilei Mont. —Sudfrankreich, Algerien und Zentralasien.

Der Pilz ist im westl. Mittelmeergebiet entstanden und von da durch

Nordafrika nach dem Osten gewandert.

Gladosporium Link. (Hyphomycetes).

C. typharum Desm. —Nordamerika, Nord- und Mitteleuropa, Italien,

Frankreich, Portugal, Spanien und Algerien.

Cercospora Fries. (Hyphomycetes).

C. violae §ace. —Nordamerika, Nord- und Mitteleuropa, Italien, Por-

tugal, Spanien und Tunis.

C. Versuch einer Einteilung in historische Migranten.

Historische Migranten nannten wir oben Pflanzen, die zur gleichen

Zeit in ein bestimmtes Gebiet eingewandert sind. Verschiedene Migranten

kOnnen in verschiedene Gebiete zu verschiedenen Zeiten, und wie oben

feslgestellt. worden ist, auch auf verschietlenen Weg Der

Migrant hat also im Gegensatz zum Element nur einen relaliven Wert

or
O

besten

Wie
Die Zeit der Einwanderun^

der geologischen Geschichte Agyptens feststelien.

in der Kreidezeit zusammen mit dem groBten Teil Nordafrikas von dem

sogenannten Kreidemeer bedeckt. Des kretazische Element konnte also mit

seiner Einwanderung nach Agyplen erst spater anfangen. Und m Wirk-

lichkeit zog sich dieses Meer erst im Laufe des TerliSrs zuruck. Unter-

Sgypten existierte wahrend des Tertiars uberhaupt noch nicht und^ bildete

heraus. Die fremden Pilze konnten also m Agypten
Quartar

Quartar

L Der tertiare Migrant.

Im Tertiar wurde Agypten vom Kreidemeer, welches nach den Geo-

logen bis Chartum und 5stlich uber die unlere Atbara hinaus reichte, all-

4) Vgl. RiKu, RichUinien der Pflanzengeograpliie, S. 304.
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miihlich befreit, Ein Strom von Pilzen, welche sich in Nubian, im Vorhuf

Agyptens, wahrend der Krcidezeit anhliuftenj ergoB sich jetzt nach Agyp-

tcn. Unter diesen Pilzen waren solche, die in Trop.-Afrikaj und seiche,

die in Tropisch-Asien entstanden waren. Alle diese Pilze gehoren zum siid-

lichen Migranten. Es wird sich eriibrigen, diese hicr nochmals aufzuzahlen.

2. Der quartare Migrant.

Nach Blankenhorx, dem geologischen Erforscher Agyptens ^), existierle

IJnteragypten im Tertiar noch nicht. Im jiingeren Pliocan bildete das untere

Niltal noch eine Bucht des Mittclmeeres. Erst das Diluvium schullete diese

Bucht allmahlich auf. Die Pilzflora Unteragyptens ist also in der Quartiir-

zeit eingewandert. Der westliche wie der usUiche Migrant sind als medi-

terrane Elemente sicher durch Unteragypten eingewandert. Die oben Lei

dem westlichen und ostlichen Migranten aufgezahlten Pilze gehoren also

alle dem quartaren Migranten an.

Vierter Tell.

Die Pilzjflora Agyptens.

Phycomycetes.

'

Pythiaceae.

Pythiiim de Baryaimm Hesse in Schroeter, Pilze Schlesiens S. 232;

Saccardo, Syll. Fung., VII, p. 271.

Auf Baumwolle, in Gizeh, 1905 (leg. W. L. Balls nach Jearbook

of the Khedivial Agricultural Society, Cairo 1905, p. 173).

Verbreitung: Italien und Deutschland. — Eurymediterraner-
mitteleuropilischer Komponent.

Albuginaceae.

Albugo Candida (Pers.) 0. Kunze, Lev. Ann. Sc. Nat. 1847, p. 341;

Sacc. Syll. VII, p. 234; Uredo Candida Pers. Syn. Fung. p. 223.

Auf Coronopus niloticus (Del.) Spreng. zwischen Alexandria und

Kairo (leg. Ehrk.>berg 1820—25 im Botanischen Museum in Berlin, fide

Magnus); auf Sisymbrium irio L. bei Damiette (leg. Ebrenberg, fide

Mag-vus); auf Diplotaxis harra Boiss. auf dem Berge Mokattam bei der

Ain-Musa bei Kairo 2. Mai 1 908 (leg. BornmUller nach Magxus Hedw.

Bd. XLIX, S. 93); auf Brassica napus L. bei Damiette (leg. Ebre.nberg,

fide Magnus); auf Brassica nigra Koch bei Kairo Marz 1877 (leg. Schwein-

furth bei Thumen Grevillea 1878, VI, S. 102); auf Nasturtium spec bei

Quelle

<) Das Pliocan unci Quartarzeitalter in Agypten (Zeitschrift der zentralen geolo-

giKhen Gesellsch. V!1I, 1901, S. 307-502, XVII, 1910, S. 405—461).

5

1

5
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Beni-Suef (leg. Eiikemjurg, fide Magnus); aiif Malcolmia aegyptiaca

Sprg. auf sandigem Boden bei der Pyramide Sakkara bei Kairo 3. Mai 11)08

(leg. BornmL'ller nach Magnus Hedw., Bd. XLIX, S. 93); auf Reseda prui-

nosa Del. bei Alexandria (leg. Eiiuenbkrg im Bot. Museum Berlin und bei

Hennings im Bull, de I'Herb. Boiss. I, 189"?, p. 116!).

Verbreitung: Europa , Afrika j Asien , Nord- und Siidamerika.

Kosmopol. Komponent.

A. tragopogoiiis (Pers.) Scbroet. Krypt. Flora Schles. Pilze, S. 234.

Uredo tragopogonis Pers. Syn., 233; Sacc. Syll., VIFj p. 234.

Auf Reichardia picroides (L.) bei Alexandria (leg. Ehrbnberg im

Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Algerien, Persien, fast ganz Europa und Nordamerika.

Zirkummedit.-zirkumboreal. Komponent.

Peronosporaceae.

Phytoplitora iiifestaiis (Mont.) de Bary. Research nat. pot. fung. in

Journ. Agric. Soc. Ser, II, Vol. XII, p. \, n. 23, 1876; Sacc. Syll, VII,

p. 237.

Auf Solanum lycopersicum L. in Medinet-el-Fajum, Januar 1877

(leg. ScnwEixFURTH nach Thumen in Grevillea VIII, S. 49).

Verbreitung: Europa und Amerika. —Kosmopol. Komponent

Bremia lactucae Regel m Bot. Zeit. 1843, S. 605; Berlese Phycom.,

p. 19., t. XXI et XXII: Sacc. Syll. VII, p. 244.

Auf Blattern von Launea nudicaulis Hook, in Wadi Risched bei

Heluan 3. Mai 1893 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hed. XXXIV,

S. 328).

Verbreitung: Algerien, Kaukasus, ganz Europa und Nordamerika.

Mediterr.-zirkumboreal. Komponent.

Peronospora alsiuearum Gosp. in Berl. Akad. der Wiss., 1855; Sacc.

Syll. VII, p. 246.

Aufeiner unbestimmten Alsine bei Abuksa in Fajum, Dezember 1H79

(Jeg. ScHWEiNFURTH oach Thumex in Flora, 1880, Nr. 30).

Verbreitung: Tunis, Italien, Frankreich, Deutschland, Montenegro u'nd

Finnland. —Eurymediterr.-mitteleurop. Komponent.

' Ascomycetes.

Aspergillaceae.

Aspergillus caudidus Link. Sp. pi. Fungi I, p. 65; Sacc. Syll.

IV, p. 66.

Auf Opuntia ficus indica (L.) bei Bulak (leg. Ehrenberg im Bot.

Wuseum Berlin!}.

Verbreitung: Italien, Frankreich, Deutschland, England, Nordamerika.

und Kuba. —Kosmopolit. Komponent.
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Terfeziaceae.

Tirmania ovalispoi'a Pat. Journ. de Bot. 1894, p. 155. —Tirmania

Africana Chat. La TrufTe p. 80, f. H; Sacc. Syll. XI, p. 444.

Bei Mariut bei Alexandria 17. April 1887 (leg. Admir. Blomfield nach

P. Henninos in Iledw., S. 334); in der libyschen Wiiste bei Kairo (leg.

Prinz Kamel ed-din, fide Magnus).

Verbreitung: Tripolis, Tunis und Algerien. —Nordafrik. Kom-
ponent.

Terfezia Deflersii Pat. Journ. de Bot. VIII, 1894, p. 154; Sacc. Syll.

XXII, p. 595.

In der Wiiste von El Arisch (leg. Deflers bei Sickenberger in Mem.

de I'Inst. Egypt, S. 332).

Verbreitung: Tunis. —Nordafrik. Komponent.
T. leonis Tul. in Expl. Scient. Arger, I, p. 432, t. XXIV, f. 22—30;

Sacc. Syll. VIII, p. 903.

In der Wiiste bei Kairo (leg. Delile in Mem. Bot., S. 33) auf Sand-

feldern zwischen Bir-el-Abd und Bir-Mabar in der Gegend von El-Arisch,

!mein auf Wurzeln von Helianthemum lippii (L.). Sehr geschatzt von

den Beduinen (leg. Deflers nach Sickenberger in Mem. de I'Inst. Egypt.

1901, S. 332).

Verbreitung: Cyrenaica, Tripolis, Tunis, Algerien, Spanien, Portugal,

Sudfrankreich, Italien und Kleinasien. —Zirkummediterr. Komponent.

Erysiphaceae.

Sphaerotheca pauiiosa Lev. Ann. So. nat. Ill, 1851, XV, p. 138;

Sacc. Syll. I, p. 3; Salmon, The Erysiph., p. 65.

Nur als Oidium auftretend. Die verschiedenen Wirtspflanzen, Stand-

orte und Verbreitung soUen spater bei Oidium leucoconium Des. an-

gegeben werden.

Erysiplie polygoni de C. Fl. fr. 2, p. 273; Salmon, The Erysiph.,

p. 165.

Als Oidium auf vielen Pflanzen gefunden. Die Wirtspflanzen, Stand-

orte und Verbreitung werden nachher bei Oidium erisiphoides Fr.

behandelt.

E. eiclioracearam DC. Fl. fr. 2, p. 274; Salmon, The Erysiph., p. 193.

Auf lebenden Bliittern von Plantago lagopus L. bei Kafer-Namran

am Niltale bei Pelusia, Mai 1880 (leg. Schweinfurtb nach Thumen in Fl.,

1880, Nr. 30). •

Verbreitung: Algerien, Turkestan, Europa, Sibirien, Japan, Nord-

amerika und Neuseeland. —Kosmopolit. Komponent.
E. graminis DC, Fl. fr. 6, p. 106; Sacc. Syll., I, p. 19; Salmon, The

Erysiph., p. 209.
'
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Auf Phalaris minor Retz. v, gracilis Pari auf Wiistenhiigeln im

Westen des Mareotischen Sees bei der Station Amria bei Alexandria 13. April

1908 (leg. BoRNMULLEK nach Magnus Hedw. XLIX, S. 99); auf Loliurn

perenne L. bei Mit Kamo, April 1822 —25 (leg. Eurenberg im Bot. Museum
Berlin!); auf Polypogon monspeliense (L.) bei San, Marz 1822—25 (leg.

Ebrenberg im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Europa, Algerien, Gypern, Transkaukasien, Persien,

Turkestan, Sibirien, Japan, Australien und Nordamerika. —Kosmopolit.

Komponent.
Obs. —Sporen sind in den Ascis nicht gefunden worden, wie auch nicht anders

zu erwarten war, da die Pflanzen im Marz, April gesammelt worden sind. Die Asci

reifen nach Salmon, Monogr. of the Erysiph., p. 241, erst im Spatsommer. Perith.

<50—180//, Asci 45—60^. Diesc auffallend geringe GroBe der Sporen ware be-

slimmt auf das junge Stadium der Perithezien zuruckzufuhren. Auf Lolium perenne
und Polypogon monsp eliense waren die Perilliczien derErisiphe vergesellschaflet

I
mit Puccinia coronifera Klebahn, die die Ureddlager durchwucherten. Auf Polyp.

monspeliense ist Erisiphe graminis bisher nicht gefunden worden.

Hypocreaceae.

Neocosmospora vasinfecta E. F. Smith in U. S. Dep. of. Agric. Di-

vision of Yeget. phys. and pathol. Bull. Nr. 17, 1899, p. 45; Sacc. Syll.

XVI, p. 562.

Auf Baumwolle an verschiedenen Stellen. (Nach G. Delacroix in

Agricult. prat, des pays chauds, 1902, p. 135); auf Baumwolle bei Kairo

peg. K. Snell, fide Magnus).

Verbreitung: Nordamerjka. —Agyptisch-nordamerikanischer

Component.

Hypomyces galericola P. Hennings in Hedw. XLI, 1902, p. 214;

Sacc. Syll., XVII, p. 805.

Auf der Oberseite der Hute von Galera rubiginosa (Pers.) Sacc. zu

Kairo im Kalthause von Ch. Stamm 15. April 1902 (leg. Schweinfurth bei

HE^NmGs 1. c.)

Verbreitung: Agypten. —Agyptischer Komponent.

Phyllachoraceae.

Scirrhia rimosa (Alb. et Schw.) Fuck. Symb. Myc, p. 221; Sacc.

^y"- 11, S. 634; Theissen und Sydow: Die Dothideales, S. 414.

Auf Stengein von Phragmites communis Trin. var. isiaca (Del.)

^ei Menzaleh, Marz 1822—25 (leg. Ebrenberg im Bot. Museum in Berlin).

Verbreitung: Nordliches und sudliches Europa und Algerien. —
^"rymediterran-mitteleurop. Komponent.

Phyllachora cynodontis (Sacc.) Niessl, Nord Pyren, p. 51; Sacc. Syll.

^h p. 602; Tbeissen und Sydow: die Dothideales S. 447.

Auf Gynodon dactylon (L.j Rich., in den Palmenhainen zu El-Marg
ft »
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bei Kairo 27. April 1908 (leg. BornmCller bei Magnus Hedw- XLIX, S. 99);

zu Sidi-Gaber bei Alexandria 7. April 1908 (leg. Bornmijller bei Magms
1. c); zu Abassia bei Kairo, April 1872 (leg. Sguweinfurtii nach ThUmen in

Grevillea, VI, S. 104); auf sandigem Boden bei Sidi Galve bei Alexandria

(leg. G. Maike, fide Magnus); bei Embadeh 22. Januar 1880 (leg. Ascherson

im Bot. Museum Berlin!); bei Tscheile Lachterie, September 1822—25,

bei Fuah, Januar 1822—2o, bei Sanna, Marz 1822—25 (leg. EnRENijERG

im Bot. Museum Berlin!).,

Verbreitung: Spanien, Italien, Frankreich, Deutscbland, Osterreich,

Serbien^ Palaslina, Ostindien, Japan, Philippinen. — Zirkummediterr.-

paliiotrop, Komponent.

P. Ehrenbergii I, Reichert n. sp.

Stromatibus epiphyllis, amphigenis, globosis, nigris, 500 —700 [x longis,

350 —500 [X latis; clypeo atro-fusco 10 —23 a crasso; loculis inter epi-

dermidem et foliorum fasciculos hemiglobosis vel quadrangulis et oblongis,

solitariis vel gregariis 100—300 jx latis, 90—120 a altis; basi et parietibus
• 1

plerumque substromaticis, parietibus 11 —13 jx crassis; ascis clavatis, ple-

rumque curvatis, stipitatis 100—130 |x longis, 8—9 [x latis; paraphysibus

numerosis, tenuibus; sporis monostichis, hyalinis, unicellularibus, ellipticis

10—16 [X longis, 5—6,5 jx latis. —Tab. II, Fig. 1.

Ilab. in foliis Cyperi auricomi Sieb, Machsamah ad canalem veterem

25. aprili 1887 (leg. Asgherson in Museo bot. Berol.!); in foliis Cyperi

radiati Vahl, ad Damiettam Aprili 1822/25 (leg. Ehrenberg in Museo bot.

Berol.!]. —Endem. Komponent.
Obs.

. Stromata auf einer odor auf beiden Seilen, im zweiten Falle zwischen den

GefaCbundeln entstehcnd, im ersten auch iiber den GefaCbundeln entstehcnd und dicsc

nach unten druckend. Ba^is und Wande imraer stromatisch begrenzt. Lokuli cinzeln,

abcr auch bis 3 zusammenstehend. Die Stromahyphen durchwuchern das Assimilalions-

gewebe und das Parenchym, Auf Cyperus sind bis jelzt zwei Phyllachora-Arten
bekannt: P. cyperi Rehm und P. cyperina P. Hennings. Von der ersten unter-

scheidet sich unsere Art durch die viel kleineren Sporen, von der zweiten durch die

Form der Sporen und Asci.

P. trifolii (Pers.) Fuck. Symb. myc. p. 218; Sacc. Syll. II. Bd., p. 613;

TheiBen und Sydow, Die Dothideales S. 576. —Sphaeria trifolii Pers.

Synn. 30.

Auf Trifolium resupinatum L. in den Palmenhainen zu El-Marg

bei Kairo 27. April 1918 (leg. Bornmuller nach Magnus Hedw. XLIX,

S. 98).

Verbreitung: Europa, Kleinasien, Palastina, Nordafrika und Nord-

amerika. —Zirkummediterr.-zirkumboreal. Komponent.
Obs. Nach Theissen und Sydow I.e. ware diese Art zu streichen, da bis jeizt

keine Fruchtschicht anzutreffen war. Nach Vergleich mit den PERSOONSchen Exem-

plaren stellte sie sich als identisch heraus jnit Sphaeria trifolii. Ich entschloB

mich aber dennoch. diese Art solanoti hier zu hnhaliPn hi« iW^^.^ Sarhfi en Jcullig geWa*^^ *^^'
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Sphaerodothis Schweiiifurthii I. Reichert n. sp.

Stromatibus amphigenis, linearibus, sparsis et plerumque binis con-
fluentibus 1—10 mm longis, leviter convexis, nigro-carbonaceis, nitidis;

clypeo-alrofusco 30—35 ix crasso in ulramque partem et basi tenuiore;-

loculis gregariis, globosis, leviter subdcpressis, 250—550 .i altis, 250-
600 'ji latis; ostiolo piano 5 .x lato; ascis cylindraceis-clavatis, stipitalis,

85—110 (X longis, 9—13 ix latis, oclosporis, monostichis vel subdisticbis;

stipite brevi; pedatiformi 5—8 /< longo; sporis ovalibus, gutlulatis, hyalinis

deinde fuscis 13,5— 17,5 jx longis, 5-8 jx latis; paraphysibus numerosis
simplicibiis, ascos superantibus. —Taf. II, Fig. 2.

Hab. in foliis et caulibus Sporoboli spicati (Vahlj Kunlb ad Ilo-

settam, Martio 1822/25 (leg. Ehrenberg in Museo Bol. Berol.!); in arenosis

deserti aegyptiae orientalis ad Ismailiam, 28. April 1880 (leg. Schweinfurth
in Museo Bot. Berol.!]. —Endemiscber Komponent.

Obs. Die Stromata auf beiden Seiten sichtbar, langs gerichtet und fast strich-
lormig. Lokuli einzeln oder zu zweien zusammengewaclisen. Sporen hyalin, nachher
braun. Auf Sporobolus pungens aus Algier ist von Patociliard eine Phi 11a-
chora sporoboli beschrieben worden (Bull. Soc. Myc. Fl. 1903, p. 258). Wenn seine
Besclireibung der Sporen »diu hyalinis, dein pallidissime brunneis< stimmt, so ist das

erne Phyllachora, sondern eine Sphaerodotis und zwar eine mit unserer sehr
verwandte (vgl. Theisskn und Sydow: Die Dothideales S. 460). Unsere Art besitzt
viel kleinere Sporen.

Sphaeriaceae.

Melaiiopsanima pomiformis (Pers.) Sacc. Syll. I, p. 575; Winter in

Rabenhorst, Kryptogamenflora, II. Abt., S. 238. —Sphaeria pomi-
formis Pers. Syn. Fung.' p. 65.

Auf Phragmites communis Trin bei Damietle, Marz 1822/i>5 (leg.

Ehrenberg im Bot. Museum in Berlin!].

Verbreitung: Europa, Algerien und Nordamerika. —Eurymediterr.-
zirkumboreal. Komponent.

aes

Mycosphaerellaceae.

<xaignar(lia aegyptiaca (Mailer Arg.) I. Reichert. —Verrucaria

gyptiaca Muiler Arg. in Rev. Mycol. II. (1880] p. 82. —Carlia cahi-

•"^nsis Steiner, Beitrage zur Lichenenflora Griech. und Agyptens in Sitzber.

Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. Bd. C, II, Abt. I (1803) S. 171.

Laestadia aegyptiaca Keissl. in Osterr. Bot. Zeit. 1909, S. 270.

Auf Kalk in der Wuste am Wadi Cherese, Wadi Naumieli und am
^adi Nehiel (leg. Schweinfurth nach MUller 1. c.].

Verbreitung: Dalmatien. —Eurymediterr. Komponent.
Ot>s. Der Galtungsname Laestadia ist nicht mehr aufrecht zu erhallen, da

^'le altere Compositen-Gattung gleichen .Nahiens existiert. So ist audi der Namen

^

^rJia nicht mehr aufrecht zu erhallen, wie Sydow mit Recht in Ann. Myc. XVII,

^^' P- 44 nachweist. Viala und Rava/ in Bull. Soc. Myc. Fr. VllJ, 1892, p. G3

/

{
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setzen fiir diese Galtung don Namen Guignardia ein. Der neue Name von IIohnels

in Ann. Myc. XVI, 1918, p. 48 ist deshalb zu streichen.

Mycosphaerella Engleriana I. Reichert n. sp.

Peritheciis numerosis, sparsis et gregariis, depresso-globosis, 150

220 [X diam.; ostiolo piano 40 —50 ;x diam. ascis elongatis, elliplicis, cla-

vatiSj apice incrassatis et octosporis, 48 —65 [x longis, 17 —25 ix lalis,

stipite brevi 7—12 [x lato, apice 5—12 tx crassis; sporis distichis cylindra-

ceis, uniseptatis, hyalinis, 15 —18 tx longis, 5—7 jx latis. —Taf. II, Fig. 3.

Hab. in caulibus aridis Noaeae mucoronatae (Forsk.) et in caulibus

aridis Salsolae longifoliae (Forsk.) prope Abukir, Octobri 1822/25 (leg.

Ehrenbkrg in Museo^bot. Berol.!). —Endemischer Komponent.
Obs. Pcrilhezien zerstreut und dichtstehcnd, etwas nicdergedruckt, mit flacliem

Porus. Aszi elliptisch-keulig mit verdicktem Scheitel und kurzem Stiel. Sporen zwei-

reihig, zylindrisch. Die Perithezien sitzen tief im IIolz, nur wenig hervortretend. Der

untere Teil des Gehauses ist meistens nicht aiisgebildet, so daC der Pilz dothideales

Aussehen bekommt. Dies ist, wie es scheint, darauf zuriickzufuhren, daB die Stroma-

hyphen schwer in das liarte IIolz eindringen konnen.

Pharcidia epicymatia (Wallr.) Winter in Rabenhorst, Kryptogamen-

flora, II. Abt., S. 342; Sacc. Syll. I, p. 571.

Auf Lecanora cerina (Ehrh.) Ach. bei Ras el Kanais in Mittel-

Agypten (leg. Sickenberger in Mem. de Tinstit. Egypt. 1901, als Sphaeria

epicymatia Fr.).

Verbreitung: Italien, Frankreich, Deutschland, Belgien und Finnland.

Eurymediterr.-mitteleurop. Komponent.

Pleosporaceae.

Didymosphaeria epidermides (Fr.) Fuck. Symb. myc. p. 141; Sacc.

Syll. I. p. 709; Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora, II. Abt., S. il9-

Auf trockenen Stengeln einer unbestimmten Dikotyledone bei Bir Kres,

September 1822/25 (leg. Ehrenberg in Bot. Mus. Berlin!}.

Verbreitung: Europa, Algerien und Nordamerika. —Eurymediterr.-

zirkumboreal. Komponent.
Leptospliaeria donacina Sacc. Myc. Ven. Spec. 107; Sacc. Syll- H-

p. 63.

Auf Stengel von Phragmites communis Trin. v. isiaca (Del)

Agypten (leg. Ehrenberg im Bot. Mus. Berlin!).

in

Verbreitung: Italien, Portugal und Spanien, —Eurymediterr.

Komponent.
Obs. Die Untersuchung der Sporen ergab einige Abweichungcn von der Diagnose

Saccardos. Die Zahl der Sporensepten 3—4. Die GroCe meistens 20—22 a iang,

5—6,5 jj. breit.

Pleospora asptodeli Rabenh. in Un. it. crypt. 1866, n. XII; Sacc.

Syll. II. p. 268.

Auf trockenen Stengeln von Asphodelus microcarpus Viv., Sep-

tember und Oktober 1822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Mus. Berlin!).

i
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f

t

Verbreitung: Spanien, Portugal, Sardinien und Montenegro.
f

Eurymediterr, Komponent.
Obs. Perithezien zusammengedriickt, 100 —150 (i. lang, -150 —230 ja breit. Asci

zylindrisch, schwach gestielt, 90 —100 a lang, 22 —26 jx breit. Sporcn mit sicben Quer-

und acht Langswanden; der untere Teil der Sporen breiter und kleiner, 30—33 (x

lang, 12—15 ix breit.

P. Lindaviana I. Reichert n. sp.

Peritheciis sparsis interdum gregariis in matrice inamersis, mem-
branaceo-coriaceis, globosis interdum depressis, 50

—

150 a diam., excipulo

77"13 |x crasso; ascis cylindraceis, clavaeformibuSj stipitatis, 100 —150 jx

longiSj 7—15 [X latis, stipite 20 —30 [x longo; sporis monosiichis, oblongo-

subfusiformibus, parte utraque minore^ transversaliter 5 —7 [i seplatis,

longitudinaliter 2—6 septatis, medio constrictis, fuscis, 16—25 [x longis,

5—12 [X latis; paraphysibus non articulatis, numerosis, ascos non supe-

rantibus. —Taf, II, Fig. 4.

Hab. in caulibus aridis Salsolae spec, Kasr Eschtrach, Novembri

1822—25 (leg. Ehrenberg in Museo Dot. Berol.!). — Endemischer
Komponent.

Obs. Perithezien zerstreut mitunter einander genahert, im Substrat eingesenkt,

auch spater mit dem papillenformigen Ostiolum fast nicht hervortretend. Asci zylin-

drisch keuhg. Sporen einreihig, fast spindelformig, nicht immer alle zur gleichen Zeit

neranreifendj meistens 4 —6 reif, in der Mitte eingeschniirt. Die eine Hiilfte manchmal
groCer als die andere. Paraphysen 3/^ der Asci lang.

P. aegyptiaca I. Reichert n. sp.

Peritheciis sparsis, in matrice immersis, deinde errumpentibus, de-

pressis, globosis, 200—250 [x diam., excipulo 20—25 »x crasso; ascis

octosporis (forma ignotis) ; sporis ellipticis, oblongis, medio conslrictis,

parte superiore et inferiore leviter in medio conslrictis, parte superiore

^riguste, transversaliter 6—7septatis, longitudinaliter 5—7 septatis, fuscis,

23—30 }x longis, 9—13 }x latis. —Taf. II, Fig. 5.

Hab. in caulibus aridis Alsines procumbenlis Fenzl, Alexandria,

Septembri 1821—25 (leg. Ehrenberg in Museo Dot. Berol.!). —Ende-
»iischer Komponent.

Obs, Perithezien zerstreut, ira Substrat nistend, spater freiwerdend, nieder-

gedruckt-kugelig. Sporen elliptisch langlich, in der Mitte stark eingeschnurt, auCerdem
ol^ere und untere Zelle leicht eingeschnurt, unterer Teil etwas breiter, mit 6—7Quer-

und 5-^7 Langswanden, braun. Der untere Teil des Gehauses war schwach ausgebildet

^^ Vergleich zu den Seitenwanden. Die GroCe der Asci konnte nicht festgestellt

^erden, weil keine ganzen Asci da

P. rotundata L Reichert n. sp.

Peritheciis immersis, pustulatis, solitariis vel binis, cum ostiolo eruin-

pentibus, glabris, nitentibus, globosis, 300—400 {xdiam.; ascis cylindraceis,

S"l>sessilibus, octosporis, 80—120 }x longis, 12—16 a latis; sporis mono-
slichis,

ovatis, rotundatis, transversaliter 2—3 septatis, raro 4 septatis,

Oon
constrictis, longitudinaliter 2—4 septatis, dilute-fuscis, 15—21 [x longis,
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8_12 a lalis; paraphysibus numerosiSj filiforiuiLuSj simplicibus vel ailicu-

lalis, ascos superantibus. —Taf. 11, Fig. 6.

Hab. in caulibus aridis Lycii spec, prope Bir-kres, Septembri 1822

25; in , caulibus aridis Varthemiae candicantis Boiss., Alexandria

1822/25 (leg. Ehrenberg in Museo Bot. Berol. !). —Endemischer Kom-

p n e n t.

Obs. Perithezicn in aufgetriebencn, polstcrformigcn, schwarzen Pustoln, einzeln

Oder zu zweicn nistend, eingesenkt bleibend, nur niit der Mundung ein wcnig hervor-

brechend. Asci sehr kurz gestielt. Sporen rundlich eiformig. Das Gehiiusc ist rund

und in seinem unleren Teil fast gar nicht ausgebildet; am'Scheitel und am oberen

Telle der Seitenwande ist das Gehause sehr stark ausgebildet. Es ninimt aHraalilich

an Starke ab und gebt endlicb in das Substrat iiber. Das Gehause entsleht, indem die

Hyphen die Bastzellen des Holzgewebes durchsetzen und es allmahlich verfdzen. Aus

dem Gehause schimmern noch die Bastzellen hervor.

Xylariaceae.

Xylaria liypoxylon (L.) Grev. Flora Edinb. n. 355; Sacc Syll. I.

p. 333; Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora, II. Abt., S. 872.

Auf altem Holz eines Brunnens in der Burg von Kairo (leg. Delile,

Mem. bot. p. 33); im Bot. Garten bei Kairo, Oklober 1871 (leg. Schwein-

FURTH nach Hennings im Bull, de I'Herb. Boiss. I, 1893, p. 118).

Verbreitung: Europa, Mittelasien, Java, Natal und Amerika.

Kosmopolit. Komponent.

Hysteriaceae.

Glouiuni salsolae I. Reichert n. sp.

Apotheciis initio immersis, deinde erumpentibus, ovaliformibus ve

ellipticis, subacuminatis, linearibus, simplicibus, nigris, carbonaceis, long

tudinaliter confluentibus, rimula angusta, labellis convexis 1 —2 mmlongis

et V4 nim latis; ascis ellipticis, subclavatis, subscssilis, apice incrassatj,

60—80 fx longis, 25—30 [x lalis, oclosporis; sporis pleostichis, oblongo

ellipticis interdum subfusiformibus, uniseptatis, conslrictis, hyalinis, u
^

que loculo majore, 25—33 ji longis, 5—9 ;x lalis; paraphysibus fi i-

formibus tenuissimis, ramosis, hypolbecium fuscum formanlibus. • '

Hab. in caulibus aridis Salsolae longifoliae Forsk. prope ^'^" '"'^

Oktobri 1822/25 (leg. Eorenbekg in Museo bot. Berol.!). —Endemischer

Komponent.
*

l„

Obs. Apolhezien anfanp-s ein-'esenkt, nachhcr Iicrvortrelend, langlicn ei o

odcr an den E;iden etwas zugespilzt, in der Lange manchmal zusammen i
'

.-
(.i,e

zarlem Liingsspalt und eng aneinanderliegenden, angescbwollenen Randern.

ungestielt, am Scheitel verdickt. Sporen langlicb elliptisch, manchmal fast ^P|^^^^^

fCrmig, an der Scbcidewand eincescbnurt, die eine Zelle mcist kleiner als die an

*
1 I - "n der oberc"

Paraphysen oben verzwcigt und oin Hypothezium bildend , w elcnes m
Schicht braunlich "refarbt isL
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0. gnttiilatum I. Reichert n. sp.

Apotheciis immersiSj deinde erumpentibus, gregariis, non aggregalis,

parallelis, linearibus, raro subarcuatis, binis, inlerdum longitudinaliter vel

lalitudinaliter confluentibus, disco nudo, apicibus apoUieciorum aculis atris,

carbonaceis, 1—4mm longis, ^5^72"^"^ lalis; ascis subelliplicis, breve

stipitatis, subclavatis, 55—90 [x longis, 20 -30 jjl lalis, octosporis; sporis

uniseptatiSj conslrictis, guttulatis, hyalinis sed interdum pallido-fuscis 17

21 a longiSj 9 —12 [x latis, monostichis vel promisciiis, parte inferiore

minore; paraphysibus coelescentibus in massam mucosam bypotheciuni

formantibus, fuscum apice spiralibus non ramosis. —Taf. II, Fig. 7.

Hab. in caulibus aridis Atriplicis spec, prope Abukir, Septembri

(leg. Ehrenberg in Museo bot. Berol.!). —Endemischer Kom-1822/25 (leg. Ehrenberg in Museo bot. Berol.!). —
ponent.

b s. Apothezien anfangs eingesenkt und dann hervorbrechend , oberllachlich

gesellig beieinandersteliend, aber nicht gehlLuft, parallel gelagert, gerade, selten elwas

gebogen, schmal linienfurmig, zu zweien, manchmal in der Lange oder in der Breite

zusammenflieCend, mit auseinanderlretenden, die Fruchtscheibe entbloCenden Randern,
an den Enden spitz. Schlauche clliptisch, fast keulenformig, sehr kurz gestielt. Sporen
eiformig, an der Scheidewand eingeschnurt, die untere Zelle meist kleiner als die obere.

ochlauche in einer verschleimten Masse eingebettet, ein dickes, Lraunes Hypotbeziunj

^'Idend. Die Parapbysen nach oben bin korkzieherartig gewunden.

Discomycetes.

Tryblidiaceae.

Tryblidium punctum Pat. in Bull, de la Soc. myc. de Fr. XI, 1895,

P- 87; Sacc. Syll. XIV, p. 823.

Auf der Rinde der Zweige von Tamarix spec. Lei El-Arisch (leg.

SiCKBNBERGER nach Patouillard 1. c. und Mem. de I'lnst. Egypt. 1901,

P-331).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —, Endemischer Kom-
Ponent.

Helvellaceae.

Morcliella conica Pers Gh. comm. p. 257; Cooke, f. 315; Sacc.

SyU- VIII, p. 9.

Auf Erdboden zu Kairo im Parke von Giseh, 12. Dezember 1901 (leg.

ScHWEiNFURTB nach P. HErsNiNGS in Hedw. XLI, 1902, S. [214]).

Verbreitung: Europa, Nordamerika, 'Australien und Tasmanien.

•^osmop. Komponent.
M „.„ ^^.j .ers. f. rotunda Fr. syst. Mycol. II, p. 6; Cooke

'•313; Sacc. Syll. XIII, p. 8.

Am FuBe der Baume des Gartens des Scheich Mograbi, 30. xNovember

^^86 (leg. ScHWEiNFURTH bci RouMEGufeRE In Revue raycol. Nr. 36, 1887
als Morchella villica Quel, in Mougeot et Terry, Stat, Vosges 1887,

P- ^65, die nach Saccardo, Syll. VIII, p. 9 ein Synonym obiger Form ist).

BoUnische Jahrbftclier.- LVI. Bd. 43
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VerhVeilung: Frankreich, Italien, Deulschlandj Indien und Auslralien.

Kosmopolit. Komponent.

Basidiomycetes.

Ustilaginaceae.

Ustilago trieliopliora (Link) Kunze, Flora 1830, p. 369; Koernicke

in Hedw. 1877, S. 36; Sacc. Syll. VIF, p. 462. —Caeoma trichoforum

Link^ Sp. II, p. 3, n. 5.

In Fruchtknoten von Panicum colonum L. (leg. Ehrenbkrg nach

Fischer von Waldheim in Verh. d. Bot. Vereins Prov. Brandenb. XXI,

S. 26 und im Ilerbar Link und Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endeni. Komponent.

U. digitariae (Kunze) Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora I. Abt.,

S. 88; Sacc. Syll VII, p. 454; Schellenberg, Die Brandpilze S. 15.

Uredo digitariae Kunze, Flora 1830, S. 369.

In der Infloreszens von Panicum sanguinale L. bei Kairo (leg.

Ehrenberg nach Hennings in Bull, de I'Herb. Boiss. I, 1893, p. 115); in

Bliiten und oberen Halnien von Panicum repens L. auf den Reisfeldern

boim See Menzaleh, 10. Juli 1877 (leg. Scbwkinfurtb in Vestergren, Micro-

mycetes rariores selecti Nr. 506, im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Italien, Siiddeulschland, Ostindien, China und Mexiko

—Kosmopolit. Komponent.

U. tricholaenae P. Hennings in Englers Bot. Jahrb. XVII, S. 3.

In dem Fruchtknoten von Tricholaena teneriffae (L. fil.) Pari, in

Wadi Chafura in der mittelagyptischen Wiiste, auf der arabischen Seite,

TeilMKN

1880, Nr. 30, als Ustilago trichophora [Lk.] Kunze).

Verbreitung: Arabien. —Agyptisch-arabischer Komponent.

U. avenae (Pers.) Jens. Charb. cereal. 1889, p. 4; Sacc. Syll. IX,

p. 283. —Uredo segetum Avenae Pers. Disp. Meth. Fung. p. 57.

Auf Avena sterilis am Kanalufer bei Tel-el-Kebir im Wadi Tumelal

(leg. SciiWEiNFURTH uac^ TiiuMEN, Mycotheca universalis Nr. 1816 und nach

TntMEN in Flora 1880, Nr. 30).

Verbreitung: Europa, Asien , Nordamerika^ und Australien.

Kosmopolit. Komponent. ^

U, leris (Kell. et Sw.) Magnus, Abh. Bot. Vereins Brandenb. XXXVII,

I89G, S. 69; Sacc. Syll. IX, p. 283. —Ustilago Avenae v. levis Kell.

et Swingle, Ann. Rep. Kansas Agr. Exp. stad. II, p. 259.

Auf Avena sterilis L., Kinghi Mariut bei Alexandria (leg. G. Mairb,

fide Magnus).

Verbreitung: Europa, Kleinasien, Syrien und Nordamerika. —Eury-

medilerr.-zirkumborealer Komponent.
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, U. cynodontis P. Hennings, Fungi africani, I. Hedwigia 1890, S. 3C9;
Sacc. Syll. XIV, p. 416.

Auf Cynodon dactylon (L.) Pers. bei Kairo und bei Samain, Marz

1822/25 (leg. Ehrenberg Dach Fischer von Waldheim in Verb, der Prov.

Brandenb. XXI, S. 26) ; bei Deldhelah bei Alexandria (leg. G. Maire fide

Magnus); im Kulturlande am ustlichen Rande des Deltas bei Abu Sabel,

I.April 1880 (leg. Schweinfurth Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Portugal, Madeira, Teneriffa, Italien,

I§trien, Krim, Syrien, Schweiz, Eritrea, Ostafrika Transvaal und Indien.

Zirkummediterr.-afrikoindischer Komponent.

Waldhe

Wint

Syll. VII. p. 453. —Caeoma hypodytes Schlechtendal, Fl. Berol. II,

p. 129.

In Halmen und Scheiden der Diplachne fusca (L.) Beauv. bei Belbes

im Niltal, Mai 1880 (leg. Schweinfurth nach Hennings in Bull. I'Herb.

Boiss. I, p. 114, und Tuumen in Flora 1880, Nr. 30, und Thumen Myco-

theca universalis Nr. 1818); bei San in Unteragypten (leg. Ehrenberg nach

Fischer von Waldheim in den Verb. d. Bot. Ver. Prov. Brandenb. XXI.

S. 26).

Verbreitung: Algerien, Spanien, Portugal, Italien, Sizilien, Frank-

reich, Deutschland, Schweiz, Osterreich, Belgien, Holland, Schweden, Tur-

kestan und Nordamerika. —Zirkummediterr.-zirkumboreal. Kom-
ponent.

r

U. aegyptiaca Fischer v. Waldheim in Verb. d. Bot. Ver. d. Prov.

Brandenb. XXI, S. 27; Sacc. Syll. VII, p. 465.

Auf Schismus calycinus (Laefl.) Con. auf Abhangen zwischen

Dschebel Akmar und Dschebel Mokkattam bei Kairo, 7. Mai 1908 (leg.

Bornmuller nach Magnus Hedw. XLIX, S. 95); bei Kairo auf dem Dschebel

Akmar, 1822/25 (leg. Ehrenberg bei Fischer v. Waldheim 1. c, nach

AscHERsoNs Vermutung wurde dieser Pilz von Ehrenberg an diesem Stand-

ort gesammelt); Quatieh, 29. April 1887 (leg. Ascherson im Bot. Museum
Berlin

!).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-
ponent.

/

Waldh Ustilago

Gutandiae-memphiticae R. Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. LIII, 1906,

PCXGVni; Sacc. Syll. XXI, p. 501.,

Auf Scleropoa memphitica Pari. vRosette (leg. Ehrenberg. fide

**AGNus); in der Wuste bei den Pyramiden von Giseh bei Kairo, 3. Mai 1908

^^B- BoRNMuLLBR bei Magnus Hedw. XLIX, S. 95); auf Ackern der Haupt-

garteogruppe von QuaQr-Bauiti in der kleinen Oase in der Libyschen

^U8te, April 1-886; Qugah, 29. April 1887 (leg. Ascherson in Verb. d.

43*
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But. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, 1879, S. 74 iind im Hot. Museum

Berlin!).

Verbreitung: Algerien. —Nordafrikaniscber Komponent.

b s. Diese Art ist von Saccardo im Sylloge Fungorum nicht angefuhrt und isl

dcshalb von R. Maire als Ustilago Cutandiae-memphiticae I.e. neu beschrieben

worden, von Magnus in der Ilcdw. XLIX, S. 95 ricbtiggestellt. —Die Art hi bis jetzl

nur aus Agypten und Algerien bekannt, ist aber mil Bestiramlheit in ganz Nordafrika

zu suchen. Sie sclieint in ihrem Standort besonders mit Vorliebe wuste Pliitze in Nahe

von Feucliligkeilsquellen zu bevorzugen.

U. bromivora (Tul.) Fischer v. VValdheim Bull. Soc. nat. Mosc. XL,

1887, p. 252; Ann. Sc. nat., S. Ill, Vol. VII, p. 81; Sacc. Syll. VII, p. 461.

Ustilago carbo a. vulgaris d. bromivora Tul. Ann. sc. nat., S. HI,

Vol. VII, p. 81.

Auf Bromus fasciculatus Presl auf Wastenhiigeln im Westen des

Mareotischen Sees bei der Station Amria, 13. April 1908 (leg. Bornmuller

uach Mawus Hedw. XLIX, S. 97); auf Brachypodium distachyum

P. Beauv. bei Mariut-Kingi bei Alexandria (leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Spanien, Italien, Dalmatien, Serbian,

Kleinasien, Palastina, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Schweden, RuBland,

Nordamerika, Uruguay und Australien. —Kosmopolit. Komponent.

U. lolii P. Magnus in Hedw. XLIX, S. 93; Sacc. Syll. XXI, p. 507.

Auf Lolium temulentum L. auf Wustenhiigeln im Westen des

Mariotischen Sees bei der Station Amria, 13. April 1908 (leg. BoRNMiiUER

nach Magnus 1. c).
+

Verbreitung: unbestimmt.

Obs. Ustilago lolii P.Magnus diirfte schon 6fters beobachlet worden sein, da

J. B. DE ToNi in Saccardos Sylloge Fungorum VII, Pars 2, p. 4Gi, Ustilago segetum

(I]u!l.) DiUm. auch auf Lolium perenne und L. temulentum angibt. Wo es genau

bis jelzt t:efunden worden ist, ist niebt festzustellen.

U. tritici (Pers.) Jensen, Ann. Rep. Kansas Agr. Exp. Stat. II, 1890,

p. 262. —Uredo Segetum j3. Tritici Pers. Disp. Meth. Fung, p- 57,

1797; Sacc. Syll. X, p. 283. —Ustilago tritici f. folicola P. Hennings

in Zeitschr. Pflanzenkrk. IV, S. 139.

Auf Bluten und Blattern von Triticum durum Desf. bei Assiut m

Oberagypten, 10. Marz 1893 (leg. Schweinfurth, fide Magnus); auf Tri-

ticum vulgare Vill. in der Oase Ghargeh, Marz 1874 (leg. Schweinfurth

nach Thumbn in Grevillea XIII, p. 30); bei Assiut, 10. Marz 1893 (leg.

Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw. XXXIV, S. 328); bei Damiette

(leg. Schweinfurth, fide Magnus); auf Triticuni spelta L. in Scherwi a
|

bei Sagasig im Garten von Achmed Bey, 15. Mai 1888 (leg.
SchweinfijRTH

nach Hknnings, Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 115 und Sickenberger in

de I'inst. %pt. 1901, p. 232, als Ustilago segetum Bull. v. Hordei

Pers. auf Triticum); auf Triticum furgidum L. (leg. Ehrenberg, ohne

Mem.

JV
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Standorlsangabe, als Ustilago Ehrenbergiana Fischer v. Waldheim in

Verb. d. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, S. 27).

Verbreitung: Europa, Afrika, Asien, Nordamerika iind Australien,

Kosmopolit. Komponent.
U. Scliumaiiniana P. Hennings in Bull, de I'llerb. Boiss. I. (1893)

p. 115.

In den Fruchtknoten von Aegilops bicornis (Forsk.) Janb. et Spacb

bei Rosette, Marz 1822/25 (leg. Ehrenbkrg nach P. IIknnings 1. c. und

Fischer y. Waldheim in Verb. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, S. 27,

als Ustilago Ehrenbergiana Fischer v. Waldheim).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endem. Komponent.
Obs. Auf Aegilops ovata ist aus Italien ein Ustilago Passerinii Fischor

V. Waldheim bekannt (Aper^u systematique des Ustilag., Paris -1877, p. <2). Ob diese

beiden identisch sind, wage ich bei Mangel von Originalexeinplaren nichl zu ent-

scheiden.

TJ. lepturi (Thum.) P. Hennings in Bull, de I'Herb. Boiss. I, 1893,

p. 114. —Ustilago Carbo Tul. v. lepturi Thumen in Fischer v. Wald-

heim, Ann. d. sc. nat. Bot. IV, 1877, p. 20 : et Grevillea VI, p. 102.

Auf Lepturus incurvatus Trim., bei Damiette, April 1876 (leg.

ScnwEiNFURTH in TncMKN, Mycotheca universalis n. 1218 und bei IIknningsI. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endem. Komponent.
U. hordei (Pers.) Kell. et Sw. Ann. Rep. Kans. Agr. Exp. Stat. II,

<890, p. 268. —Uredo segetum a. hordei Pers., Disp. Meth. Fung. o7,

^797; Sacc. Syll. IV, p. 283.

Auf Hordeum vulgare L. bei Beni Suef im agyptischen Niltal (leg.

Schweinfurth, fide Magnus); bei Bulak bei Kairo, vom Volke »Homira«

genannt, Marz 1874 (leg. ScewEmruRTH nach Tolmen in Grevillea VI,

p. 1 03).

Verbreitung: Europa, Afrika, Asien und Amerika. —Kosmopolit.

Component.
Obs. Das Exemplar aus Kairo ist von Thumen I.e. als Ustilago carbo Tul.

bestimmt. Es konnte daher auch Ustilago nuda, in welches die alte Sammelspezics

"nter anderen aufgelost worden ist, sein, doch wurde dieser Pilz, dessen Brandstaub

'eicht und schnell wegfliegt, dem Volke nicht so auffallen, daG es ihm einen eigenen

Namen gibt.

U. nuda (Jensen) Kellermann und Swingle, Om Korns Brand LXI,

^888; Ann. Rep. Kans. Agr. Exp. Stat. II, p. 277; Sacc. Syll. IX, p. 283.

Auf Hordeum vulgare L. Kingii Mariut bei Alexandria (leg. G. Maire,

e Magnus); bei Siut, August 1864 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum

Berlin!); auf Gerstenfeldern bei Quan-el-Gharbi und Esleh, 9. Marz 1864

('pg. AscHERsoN im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Europa, Nord- und Sudamerika. — Kosmopolit.

Component.
Obs. Nacli (Icn Arbeiten von Jensen, Kellekmann und Swingle koininen aul

Hordeum Ustilago nuila und Ustilago hordei vor, wolche sicli in ihrem Ijio-

fld

^^

/
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logischen Verhalten und hauptsachlich in den Keimungsverhallnissen unterscheiden.

Leider konnten diese Unterschiede beim alten Material niclit festgestellt werden. Nach

Clinton (North American Ustilagineae p. 341 und 345) und Schellenberg (Die Brand-

pilze der Schweiz, S. 4 und 11) sollen audi morphologische Unterschiede vorhanden

sein: bei Ustilago nuda ist die Sporenmasse leicht verstaubend, die Sporen punktiert;

bei Ustilago hordei sind die Sporen glatt und die Sporenmasse ist von Spelzen
t«

umschlossen. Die Sporen unseres Exemplares waren punktjert und die Ahre vom Pilz

sehr zerstdrt. Experimentelle Versuche miiCten die Bestimmung noch bestatigen.

U. phoeiiicis Cda., Icon. Fung. IV, p. 9, t. Ill, f. 26 ; Sacc. Syll. VII,

p. 459.

Auf reifen Fruchten von Phoenix dactylifera L., Januar 1876,

vom Volke in Kairo »Mahattel<, in Mahas »Kok-Tusalti«, in Chartum

sMsohfin* genannt (leg. Schund bei Saccardo 1. c).

Verbreitung: Konstantinopel. —Eurymediterr. Komponent.

U. Vaillantii Tul. Mem. sur les Ustil. in Ann. sc. nat. S. Ill, Vol. VII,

1847, p. 90; Sacc. Syll. VII, p. 465.

In den Anlheren von Hyacinthus mauritanicus (Pomel) Schinz

in Mariut bei Alexandria, 4. Marz 1880 (leg. Barbey in Revue Myc. Ill,

1881, p. 24).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Portugal, Frankreich, Italien, Deutsch-

land, Osterreich, Ungarn, Schweiz, Serbien und Persien. —Eurymedit.-

Mitteleurop. Komponent,

U. Vaillantii Tul. v. Waldheim in Verb. d.

Bol. Ver. d. Prov. Brandenb. XXII, 1881, S. 665; Sacc. Syll. VII, p. 465.

In Antheren und Fruchtknoten von Hyacinthus maufitanicus

(Pomel) Schinz, Mariut bei Alexandria (leg. Ar. Letubneux und Aschersom

nach Fischer v. Waldheim 1. c. und Thumen Flora Nr. 30, 1880).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-
ponent.

Obs. Von Ustilago Vaillantii Tul. verschieden durch groBere Sporen und

bedeutendere Hervorragung der Episporverdickungen.

Sphacelotheca Schweiufarthiana (Thumen) Sacc. Ann. Myc. VI.

(1908) p. 554. —Ustilago Schweinfurthiana Thumen in Myc. univ.

n. 726; Sacc. Syll. VII, p. 457.

In Imperata cylindrica (L.) P. Beauv. in Orangengarten bei Assiut,

27. Marz 1893 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin und bei P. Hennings

in Hedw. XXXIV, S. 328!); bei El Hais Haltreh Scheich Osman in der

kleinen Oase (leg. Ascherson, fide Magnus); auf der Kulturinsel Ain-el-Rotn

in El-llais in der kleinen Oase in der Libyschen Wuste (leg. Ascherson

in Verb. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, 1879, S. 74); 'in der Oase

Charge (leg. Sickenberger, fide Magnus) ; im Garten der Kulturinsel Esch rnena-

deh in Farafrah 1876 (leg. Ascherson 1. c); in Garten in Kasr-Dachel und

Budchulu in der Oase in Dachel 1876 (leg. Ascherson 1. c); auf Feldern

bei Mora baine bei Garbieh bei Alexandria (leg. G. Maire, fide Magnus);
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am linken Nilufer unterhalb Damiette (leg. Scbweinfurth, fide Magnus); zu

Talcha bei Mansurah (leg. Schweinfuhtii bei Thlmen, Mycot. univers. n. 726);

im Kullurlande des Wadi Tumilat, Mai 1880 (leg. Schweinfurth nach

Hennings, Bull, de I'Herb. Boiss. I, 1893, p. 115); bei Kairo, 1864 (leg.

SciiWKmFURTH nach Hinnings in Bull. THerb. Boiss. I, p.- 11 5); auf Feldern

bei Giseb bei Kairo, 4. Mai 1908 (leg. BoRNMi:LLi:R bei Magnus in Hedw.
XLIX, S. 95); zu Schubra bei Kairo, Oktober 1887 (leg. Sghweinfurth

Micromycetes rariores n. 339); am Ufer des Nil bei Kasr-

el-nil (leg. Borxmuller in Kryptogamae exicatae n. 2201 und ini Bot.

Museum Berlin!).

Verbreitung: Tripolis, Algerienj Siidfrankreich, Italien und Sizilien.

Eurymediterr. Komponent.
S. iscliaemi (Fuckel) Clinton in Journ. Myc. VIII, 1902, p. 140. —

Ustilago ischaemi Fuck. Em. Fung. Nass. 1861, p. 22; Sacc. Syll. Vlf,

p. 454.

In Andropogon foveolatus Del. auf der steinigen Wiiste »Wadi
lour* bei Suez, 20, Mai 1908 (leg. Bornmuller bei Magnus Hedw. XLIX,
S- 95); in den Blutenteilen von Penisetum dichotomum Del. Kairo in

der Wuste von Bassetin, Mai 1820 (leg. Ehrenberg nach Fischer v. Wali*-

HEiM, Sitzber. d. Bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXI, S. 26).

Verbreitung: Gyrenaica, Tunis, Algerien, Italien, Frankreich, Serbicn,

Kleinasien, Syrien, Deutschland, Osterreich, Schweiz, Holland, Persicn,

Ostafrika, Zentralafrika, Kanarische Inseln, West- und Siidamerika.

Kosmopolit. Komponent.
Obs. Ob die Bestimmung des EHRENBERGSchen Exeioplares durch Fischer von

Waldheim richtig ist, kann nicht mil Bestimmtheit gesagt werden, well das Original

nicht vorliegt. Es scheint jedenfalls nicht Sphacelotheca ischaemi (Fuckel), son-

dern Sphacelotheca penniseti (Rbh.) P. Magnus zu sein.

S. penniseti (Rbh.) I. Reichert n. nom. —Ustilago penniseli Rbh.

Hedw. i87\, S. 18; Sacc. Syll. VII, p. 462.

Auf Pennisetum dichotomum (Forsk.) Del. Wadi Risched bei

lleluan, 3. Mai 1993 (leg. Schweixfurth im Bot. Museum Berlin und nach

P- Hennings in Hedw. XXXIV, 328!); an der Mundung des

•m nordlichen Teile der arabischen Wiiste von Agypten, 20. April 1880

(•eg. Sghweinfurth im Bot. Museum Berlin!); mitten in der Wuste der

Oase Wadi Om-Dhamaiana bei Basetlin bei Kairo, 11. April 1878 (leg.

Ebrenberg im Bot. Museum Berlin!); im Wadi Hof bei Heluan (leg.

ScHWEiNFURTH nach Thumen In Mycot. univors. n. 1318 und in Grcvilica

^'"I, p. 50).

Verbreitung: .Algerien, Madeira, Teneriffa, Syrien, Abyssinien, Kap-

'and, Yemen, Socotra. —Zirkummediterr.-erythreoarab. Komponent.
<^bs. Sph. penniseti hieC bis jetzt Ustilago penniseti mil Unrechl, denn

*'« besifzt eine typische Hiille und mitunter eine deutlich ausgebildete Columella, wus-

*«gcn sie selbstverslandlich zu Sphacelotbeca gcslcllt vvunlcn iiuiC.

Wad
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S. Reiliaiia (Kiihn) Clint, in Journ. Myc. VIII, p. 141. — Ustilago

Reiliana Kuhn in llbh. Fungi Eur. 1898, 1875; Sacc. Syll. VII, p. 471.

Auf Andropogon sorghum Brot., Kairo, 1869, von den Arabern

»ssueda« genannt (leg. Schweinfcrth im Bot. Museum Berlin!); auf den

Feldern bei Assiut, 25. Dezember 1908 (leg. Scbweinfurth, fide Magnus);

am Nil bei Chatlara im Norden von Assuan, 6. Januar 1907 (leg. Schwein-

FURTH im Bot. Museum Berlin!); bei Sakkarah auf dem Randfelde des

alien Memphis, 17. Juni 18G8 (leg. Rkil bei Kilim in Mitteilungen des Ver.

f. Erdkunde, Halle S. 85 uud Hedw. 1878, XVII, S. 11).

Verbreitung: Portugal, Italien, Serbien, Deutschland, Ungarn, Eng-

land, Kaukasus, Indien, Mandschurei, Nordwestamerika. —Kosmopolit.

Komponent.
Obs. Die Ileimat dieses Pilzes ist im Mittelmeergebiet zu suchen. Nach Europa

ist er eingeschleppt worden und ist bis jetzt meistens nur in den Versuchsanstaltcn

aufgetreten (s. Kuhn 1. c). Auch nach Amerika ist er, wie Clinton berichtet (Nord-

Amerika Ustil. p. 394), aus Europa eingeschleppt worden.

S. sorghi (Link) Clint. Journ. Myc. VIII, 1902, p. 140. —Ustilago

sorghi Pass. Hedw. XII, S. 114. —Ustilago Tulasnei Kuhn Sitzber.

Nat. Ges. Halle, 1874; Sacc. Syll. VII, p. 456.

Auf Andropogon sorghum Brot. sudlich Kairo am linken Nilufer

(leg, ScnwEiNFURTn, fide Magnus, nach Tiiumen in Grevillea VHI, p. 50 und

in Mycot. univers. n. 725 als Ustilago Reiliana J. Kuhn f. Sorghi

cernui!).

Verbreitung: Algerien, Siidfrankreich, Italien, Serbien, Griechenland,

Bulgarien, Abyssinien, Nyassasee, Indien, Mandschurei, Nordamerika, Uru-

guay. —Kosmopolit. Komponent.

Cintractia algerieiisis Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. XVHI, 1902, p. 48;

Sacc. Syll. XVII, p. 479. —Ustilago Garbo Tul. f. Danthoniae Fors-

kalii nach Thumen in Flora 1880, Nr. 30.

In der Infloreszenz von Danthonia Forskalii Trin. auf den Sand-

hugeln bei RosettCj JuU 1880 (leg. Schwkinfurth bei Thumen, Flora I.e.,

in der Mycot. univers. n. 1920 und im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Tunis. —Nordafrikanischer Komponent.
Obs. Unser Pilz aus Agyplen, der seinerzeit von v. Thumen in seiner Mycotheca

universalis vom selben Standort herausgegeben wurde, wurde von P. Hennings als

Ustilago Danthoniae Kalchbr. bestimmt und als solche dem Herbar des Bot. Museum

Berlin einverleibt. Eine genaue Untersuchung ergab die Identizitat mit Cintractia

algeriensis Pat., so daB diese Art eine nordafrikanische Verbreitung bekoinmt.

Charakteristisch fur diese Art ist die cintractiaartige, zentrifugale Entstehungsweise der

Sori und die sphacelothecaartige IluUe. Dieselbe Entstehungsweise hat schon Magnus

o

i

bei Cintractie caricis (Pers.) Magn. beobachtet (s. Verb. d. Bot. Ver. der Prov.

Brandenb. XXXVII, 4895, S. 78), ferner ergab unsere Untersuchung, daC die aus

Amerika stammendcn und im Bot. Museum in Berlin als Ustilago danthoniae

Kalchbr. bestimmten Exemplare alle mil Ustilago residua Clint, idenlisch sind. A's

Ustilago danthoniae erwiesen sich nur zwei Exemplare, von denen das eine eiD
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Originaltypus von Katxhbrenner ist, das andere stammt von KafTernland und ist von
P ScHiMPER ill Abyssinicn gesammelt. Es stellte sich auCerdeni hcraus, daC der von
I Kalchbrenner bestimmte Pilz kein Ustilago, sondern ein Sphalotheca ist, da er eino

deuUich ausgepragte Hiille besitzt. Der Pilz wird eben von jetzt an Sph acelotheca
danthoniae (Kalchbr.) I. Reichert n. nom. heiCen mussen. Die SporcngroCe dw
Exemplare beider Standorte betragt 10—18 [x Diam. und nichl, wie Kalchdhknneh
falschlicherweise in Grevillea XI, p. 18 angibt, 30 [x. Auf Danthonia kommen also

drei verschiedene Ustijaginecn vor und zwar:

Ustilago residua Clint.

Sporen grob gekornelt, 5—9 a groB.

Verbreitung: Nordamerikaj Australien.

Sphacelotheca danthoniae (Kalchbr.) I.Reich

Sporen fein gekornelt, 10—18 ^ groC.

Verbreitung: Abyssinien, Kaffernldnd.

Gintractia algeriensis Pat.

Sporen glatt, 5—8 (a groG.

Verbreitung: Agypten, Tunis.

Tilletiaceae.

Tilletia tritici (Bjerkander) Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora I,

<881, S. 110; Sacc. Syll. VII, p. 481.

In den Fruchtknoten von Triticum durum Desf. bei Sagasig,

U.Mai 1888 (leg. Schweinfurth nach Hennings in Bull. I'Herb. Boiss. I,

p. H5).
•

Verbreitung: Portugal, Italien, Frankreich, Serbien, Deutschland,

Osterreich, Schweiz, Belgien, England, Finnland, Kaukasus, Amerika und

Australien. — Kosmopolit. Komponent.
Entyloma Schweinfurthii P. Hennings in Hedw. 1902, S. (2107);

Sacc. Syll. XVII, p. 483.

Auf lebenden Blattern von Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

bei den Pyramiden von Giseh, Ende Marz 1902 (leg. Schwkinfurtii bei

Hennings 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endem. Komponent.

VII, p. 513.

sporium desertorum Sacc. Syll.

Im Fruchtknoten Wad
bei Der-el-Beda in der mittleren Wuste, April 1879 (leg. Schweinfurth

nach TiiiJMEN und P. Hennings in Bull. I'Herb. Boiss. T, p. 115); im Wadi

Chafura im nordostlichen Telle der arabischen Wuste, 9. April 1880 (leg.

Schweinfurth nach Hennings 1. c. !).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endem. Komponent.

S. Ehrenbergii J. KQhn in Milt. Verb. Erdkunde zu Halle, 1877,

^•87; Sacc. Syll. VH, p. 512.

Dami

In den Abrchen von Andropogon sorghum Brot. bei Kairo und

, Juli 1876 (leg. Schweinfurth nach Hennings I, p. 115 und Gre-

^yjea VI, 1876, p. 103}.
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Verbreitung: Nubien und Abyssinien. —Agyptisch-abyssinischcr

Komponent.

Graphiola phoenicis Poit. in Ann. sc. nat. 1. s6r., Ill, 473 (1821);

Fries, Syst. myc. II, p. 572 (1823).

Auf Blaltern von Phoenix dactylifera L. in einem Garten in

Alexandria (v. Huhnel in Kryptogamae exicatae Nr. 907!); bei Alexandria

und oberhalb Marabut, August 1822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Museum

Berlin!); bei Alexandria, 20. Februar 1855 (leg. Th. Kotschy im Bot.

Museum Berlin!); im Garten westlich von Alexandria zwischen el-Mex und

dem See Mariut, 10. April 1908 (leg. Bornmijller nach Magnus Hedw.

XLIX, S. 93); am See von Ramleh bei Alexandria, 29. Mai 1890 (leg.

SciiwEiNFURTH uach Hennings in Englers Bot. Jahrb. XVII, S. 3); bei Kingi-

Mariut bei Alexandria (leg. G. Maire, fide Magnus); am Ufer des Sees Edkon

bei Alexandria (leg. Blandenier, fide Magnus); bei Alexandria 1912 (leg.

ScHWKiNFURTH im Bot. MusBum Berlin!); bei Damiette (leg. Ehrbnberg ini

Bot. Museum Berlin!); bei Damiette, Sudende am linken Ufer (leg. Schwkin-

FURTH im Bot. Museum Berlin!); im Nordosten von Damiette, 21. April

1887 (leg. AscHERsoN im Bot. Museum Berlin!); Rosette, 10. Mai 1902 (leg.

ScHWEiNFURTH uach Hennings in Hedw. XLI, S. [211]); bei Abukir (leg.

SicKENBERGER in Mem. de I'instit. %ypt. 1901, p. 331); bei Abu Ilamrah

in der Oase Quatieh (leg. Sickenberger 1. c); bei Tscheile Lachterie (leg.

Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!); in den Palmenhainen bei El Marg bei

Kairo, 27. April 1908 (leg. Bornmuller nach Magnus Hedw. XLIX, S. 93);

bei Bahtim bei Kairo (leg. K. Snell, fide Magnus); bei Esneh am obern Nil

(leg. E. Sternberg, fide Magnus); bei Burg el-Brallus in Palmhainen, 3. April

1887 (leg. AscHERSON im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Gyrenaika, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien,

W )

Madagaskar, Nord- und Sudamerika. —Kosmopolit. Komponent.

Obs. Der Pilz ist hauptsachlich im Mittelmeergebiet verbreitot. Nach Europa

und Nordamerika isl er nur eingeschleppt.

Melampsoraceae

.

31elanipsora liiii (Ehrenb.) Lev. in Ann. sc. nat. ser. 3, VIII, V-'^'^

(1847); Sacc. SylL VII, p. 588; Sydow Monogr. Uredin. IH, S. 381.

Auf Linum usitatissimum L. zu Medinet el-Fayum, Januar 18

(leg. ScHWEiNFURTn nach Thimen in Grevillea VHI, p. 51); bei Damiette,

April 1876 (leg. Schweinfurth in Grevillea VI, p. 104).

Verbreitung: Fast ganz Europa, Persien, Kaukasus, Japan, Mite-

afrika, Nord- und Sudamerika. —Kosmopolit. Komponent.

M. riciui Pass, in Erb. Critt. Ital. Ser. II, fasc. XIV, n. 68
i

('8'^''

Sydow Monogr. Ured. Ill, S. 391.
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Auf Ricinus communis L. bei Suez (leg. Garllardot nach Svdow
in Atin. Myc. VI, 1908, p. 528 und J. M. Hildebrandt, fide Magnus).

Verbreitung: Algerierij Portugalj Italian, Mittel- und Sudafrika und

Indien. —Eurymediterr.-afrikoindischer Komponenl.

M. eupIiorbiae-Gerardianae W. Mailer in Gentralbl. f. Bakteriol. etc. II,

Abt. XVII, 1906, S. 210; XIX, 1907, S. 452 et S, 548; Sydow Monogr.

Ured. Ill, S. 376,

Auf beiden Seiten der Blatter von Euphorbia cornuta Pers. bei

El Arisch bei Henua und bei Foqirah, 6. Mai 1887 (leg. Ascherson im Bot.

Museum Berlin!),
m

Verbreitung: Italien, Serbien, Schweiz, Osterreich, Kleinasien, Persien

und Indien. —Eurymediterr.-indischer Komponent.
Obs. Da die Diagnose W. Mullehs, die auch P. und H. Sydow ubernommen haben,

eine sehr sparliche ist, wollen wir eine ausfiihrlichere Beschreibung des Pilzes geben.

Uredolager: auf beiden Seiten der Blatter und auf den Stengeln vorkommend, rund-

liche, polsterformig hervorragende, von Reslen der Epidermis peridienartig umgebene,

blaC bis dunkelgelbe Sori bildend. Sporen einzeln mit Paraphysen untermischt, meistens

rundlich oder etwas langlich, mitunter auch polyedrisch oder birnformig, 15—IS a

lang, 12—45 p. breit. Membran mit 2 Keimporen, \ —2 (x dick, entfernt warzig, Warzen-
abstand 2 p.. Paraphysen hyalin keulenformig, 40—60 tx lang, 16—19 a breit. Membran
glalt, 4—6 fi. dick. Stiel 5—8 [i, dick. Teleutosporenl ager auf beiden Seiten der

Blatter und Stengel bis 1 cm, besonders auf dem Stengel groCe, zusammenflieCende

Flecken bildend, schwarz, am Rande braunlich, oft die Uredolager umgebend, von der^

Epidermis bedeckt, welch letztere infolge des Druckes der entstehenden Sori des Ofteren

P'atzt. Sporen prismatisch, oben und unten raehreckig, blaB goldgelb, oben und
unten braunlicher. Hohe 45—70 .j., Breite 7—12 |jl, Membran 2 fx dick. Die Verdickung

am oberen Ende ist geschichtet und erreicht eine Dicke von 5—7 jx, —Nach der

obigen Beschreibung gehort sie zum von W. Muller aufgestellten Typus Melampsora

euphorbiae-Gerardianae. —Die Teleutosporen unseres Exemplares sind etwas

gr6Cer und ihre Verdickung ausgepragter. Der lelzte Umstand ist, wie wir das noch

bei anderen Mel amps ora-Arten beobachten werden, eine Anpassung an das trockene

Klima. Die Wirtspflanze ist fiir diesen Pilz neu.

M. helioscopiae Winter in Rabenhorst, Kryptogamenflora I, S. 240

(<88i); Sacc. Syll. VII, p. 586; Sydow, Monogr. Ured. Ill, S. 377.

Auf Euphorbia peploides Gouan. bei Bahtim nahe Kairo, 13. April

'912 (leg. ScHWEiNFURTH im Bot. Museum Berlin!); auf Euphorbia arguta

^al bei Suakim, Marz 1875 (leg. M. J. Korb im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Montenegro,

Serbien, Kleinasien, Palastina, Deutschland, Osterreich, Schweiz, Belgien,

Holland, Danemark, Schweden, England, Persien, Indien und Abyssinien.

Gerontog. Komponent.
Obs. Auf Euphorbia arguta ist bisher nodi keine Melampsora gefunden

*orden. Morphologisch slimmt sie vollkommen mit den Merkmalen von Melampsora
"elioscopiae Wint. iiberein. Die Teleutosporen unseres Exemplares mcssen in Uber-

C'lstiminung mit der Diagnose von W. Mulleb 40—60 jji lang, 8—12 jx breit. Der

^cbeitel ist zwar etwas dicker. Diesseiaber, wiebeiMelampsora euphorbiae-Ge-
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rardianae W. Miillcr eine Folge der Anpassung an das Irockeiie Klima und dienl als

Schutz gegen die Verdunslung.

JI. eiiphorbiae (Schub.) Gast. in Observ. myc. II, 1843, p. 18.

Xyloma euphorbiae Schubert in R. Ficinus, Flora von Dresden 11^

S. 310; Sydow, Monogr. Ured. Ill, S. 378.

Auf Blattern und Stengeln von Euphorbia peplus L. bei Damiellc,

April \ 822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin
!)

; bei Adueh

in Fajum, Miirz 1879 (leg. Schweinfurth nach ThUmex in Grevillea Vill,

p. 51); auf verschiedenen Euphorbien auf Sand feldern bei Helio-

polis bei Hahiran), 12. Marz 1880 (leg. Barbey in Revue Myc. Ill, 1881,

p. 25 und Ilerborisations en Levant 1882, p. 173); bei Kasr Dach) in

einem Garten, 10. Marz 1874 (leg. Aschbrson im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Italien, Serbien, Deutschland, Oster-

reich, Ungarn, Schweiz, England, Danemark, Schweden und Rumanien.
'

w

Eurymediterr.-mitteleurop. Komponent.
Obs. Das Charakteristikum dieser Art sind die 28—50 a latigen und ^—<5 |x

breiten, am Scheitel nicht verdickten Teleutosporen. Das von uns untersuchte Material

zeigt einige Abweichungen. Die Lange der Teleutosporen variieren meistens zwischen

20 —65 fjt, aber was noch wichtiger ist, daB bei aUeren Teleutosporen eine Verdickung

des Scheitels festgestellt werden konnte. Dieser Verdickunp: wegen miiCte unserc
D " ^O

Melampsora-Art zu M. euphorbiae-Gerardianae gestellt werden. Es wurden

dann auf Euphorbia peplus zwei Melampsora-Arten vorkommen. Ich entschlou

mich trolzdem, den IMlz bei Melampsora euphorbiae zu lassen und die Verdickung

• als' besondcre Anpassungserscheinung an das Klima anzusehen. Schon W. Muli.er hat

im Centralbl. f. Bakt. usw. II. Abt., S. 562 auf die Tatsache hingewiesen, daC die am

Scheitel verdickten Melampsora-Arten (M. Gelmi Bres. und M. euphorbiae-Ger-

ardianae W. MQIIer) fast nur in sudlichen und warmeren Landern vorkommen. Auf

dicse Tatsache der starkeren Scheitelverdickung haben wir schon bei den anderen m

Agypten vorkommenden Melampsora-Arten hingewiesen. Fiir die Identizitat unseres

Exemplars mit Melampsora euphorbiae spricht besonders die ringformige, charaktc-

ristische Form der Teleutosori.

Fncciniaceae.

Uromyces liuearis B. et Br. in Journ. Linn. Soc. XiV, 1875, p. 92;

Sacc. Syll. VJI, p. 575; Sydow, Monogr. Ured. II, S. 336.

Auf Panicum repens L., in Maisfeldern bei Mansurah. SO.-Leine.

-Nur die Uredosporen (leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Indien und Zeylon. —Agyptisch-indischer Kom-

ponent.

Obs. Nur die Uiedoforni ist bis jetzt gcfunden worden. Die Verbreitung •'•-'S

Pilzes ist eine rein tropische. Sie wird deshalb auch im tropischcn Afrika zu suchen seiii.

U. scirpi (Cast.) Burr, in Paras. Fg. of Illinois, 1885, p. '68.

Uredo scirpi Cast. Cat. PI. d. Marseille, 1845, p. 214, Sacc. Syll. VH,

p. 558; Sydow, Monogr. Ured. II, S. 302.

Auf Scirpus marilimus L. bei Damielte (leg. EHRE^BKRG, fide Mau-

Nire); bei Alexandria (leg. Schweinfurth, fide Magnus); bei Sagasig [H-

Schweinfurth, fide Magnus).
(
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Verbreitung: Portugal, Italian, Frankreich, Serbien, Rumunien,Deutsch-

landj Osterreichj Ungarn, Belgien, Holland, England, Danemark, Schweden,

RuBland und Nordanaerika. —Eurymediterr.-zirkum boreal. Koni-

ponent.

Obs. Aus Afrika ist Uromyces scirpi bisher nicht bekannt gewesen. Von
iien verschiedenen Wirlspflanzcn, auf denen das Aecidium auftritt, kommen in Agypten

Berula angustifolia und Daucus carota vor. Es rauB spiiteren Versuchen vor-

behalten werJen naclizupriifen, ob wirklich das Aecidium auf diesen oder auf ande-

ren Wirtspflanzen vorkommt.

U. scillarum (Grev.) Wint. in Rabenhorst, Kryptogamenflora, 1884,

I. Abt., S. 142. —Uredo Scillarum Grev. in Smith Engl. pi. V, p. 376

(1826); Sacc. Syll. VII, p. 567; Sydow Monogr. Ured. II, S. 278.

Auf Urginea maritima (L.)j Baker bei Bir Nabrouhy in der agyp-

lisch-syrischen Wiiste, 23. Marz 1880 W. Barbey in Revue mycol. IH,

p. 24, 1881.

Verbreitung: Marokko, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Kor-

sika, Montenegro, Serbien, Rumanien, Griechenland, Deutschland, Oster-

reich,Ungarn,Schweiz,Hollandund England. —Eurymed iter.-mitteleur op.

Komponent.
Obs. Morphologisch laCt sich diese Sammelart nicht trennen. Dagegen werden

Kuliurversuclie bestimnit biologische Arten ergeben. Die Ilauptverbreitung scheint im

Mittelmeergebiet zu liegen.

U. polygoni (Pers.) Fuck, in Symb. myc. 1869, p. 64; —Puccinia

Polygoni Pers. Disp. meth. fg., p. 39 (1797); Sacc. Syll. VII, p. 533;

.
Sydow, Monogr. Ured. II, S. 236.

Auf Polygonum Bellardi All. bei Tell-el-Kebir in Wadi Tumilat,

Mai 1880 (leg. Schweinfurth nach Thumen in Flora 1880, Nr. 30); in

Palmenhainen in el-Marg bei Kairo, 28. April 1908 (leg. BoRN.MiJLi.Eff nach -<_

MxGJf us in Hedw. XLIX, S. 96).

5ster

reich, Ungarn, Belgien, Holland, Danemark, England, Schweden, Norwegen,

RuBland, Japan, Siidafrika und Australien. —Kosmopolit. Komponent.

in Rabenhorst. Krvplogamenflora, I. Abt.,Wint
S- U5 (1884). —Uredo Rumicis Schumacher PI. Saell. 11, p. 231 (1803);

Sacc. Syll. VII, S. 544; Sydow Monogr. Ured. II, S. 238.

AufRumex dentatus L. bei Gassatin in Wadi Tumilat, Mai 1880

('eg. ScHWEmpuRTHnach ThUmen in Flora 1880 Nr. 30).

Verbreitung: fast das ganze nordliche und sudliche Europa, Alge-

•"ien, Kleinasien, Syrien, S. und O.-Afrika, Kalifornien und Chile. —Kos-

'"opolit. Komponent.

U. chenopodii (Duby) Schr. in Kunze, Fg. sel. n. 214 (1880).

Uredo chenopodii Duby in Bot. Gall. II, p. 899 (1830); Sacc. Syll. VII,

P- 548; Sydow Monogr. Ured. II, S. 23 i.
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Auf Suaeda vera Forsk, an Salzsiimpfen bei Salehieh in Wadi Tu-

milat, Mai 1880 (leg. Schweinfuuth nach ThuiMkn in Flora, 1880 n. 30 und

in Mycol. univers. n. 1922).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Spanien, Portugal, Italien, Frankreich,

Rumanien, S.-RuBland und Deutschland (ein einziger Standort) und Abyssi-

nien. Eurymediter.-abyssinischer Komponent.

- U. schaiiginiae Thumen in Grevillea, YI, 1876, p. 103; Sacc. Syll.

VII, p. 554; Sydow, Monogr. Ured. II, S. 233.

Auf lebenden Blaltern von Schanginia hortensis (Forsk.) Moq. am

Fort Sulkowski bei Kairo, Mai '1880 (leg. Sghweinfurth nach Thumen in

Flora, 1880 n. 30); auf lebenden Blattern von Schanginia baccata Moq.

bei Damiette, Juli 1876 (leg. Sghweinfurth nach TuCmen, Grevillea 1. c.

mit EinschluB der dort auf p. 104 beschriebenen Uredo Schanginiae

Thumen.)

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —End em. Komponent.

U. reuovatus Sydow Monogr. Ured. II, S. 113; Jordi in Zentralblalt

fur Bakt., 11. Abt., XI, 1904, S. 795. —Uromyces lupini Sacc. Syll.

VII, p. 554.

Auf lebenden Blattern von Lupinus digitatus Forsk bei Fajum (leg.

Sghweinfurth nach Thijmen, Mycot. Univers. n. 1439!)

Verbreitung: Verschiedene Meditarraninseln , Italien ,
Frankreich

,

Schweiz, Deutschland und Osterreich. —Eurymedit.-mitteleur. Kom-

ponent.

Obs. D'le^ev Pilz steht Uromyces antliyllides in jeder Beziehung aufierst

nahe. Ditel in Iledw. 4 903, S. (97), Jourdi 1. c. und Ed. Fischer, Ured. der Schweiz,

S. 37, fanden keinen morphologischen Unterschied. Nur wegen neuer Kullurversuc le

JouRDis enfschloB sich Sydow den Pilz aJs neue Art aufzufubren.

U. striatas Schroet. Abh. Schles. Ges. f. valerl. Kultur', 1869//-

Breslau, S. II; Sydow Monogr. Ured. II, S. 115.

Auf Medicago sativa L. Birket-es-Ssalb (leg. Scbweinfurth nach

Thumen in Flora 1880, n. 30); ajif Medicago ciliaris Willd. im Nord-

osten von Damiette, 20. April 1912 (leg. Sghweinfurth im Bot. Museum

in Berlin!).

Verbreitung: Fast ganz Europa, Kleinasien, Indian, N.-Amerika, Bra

silien und Argentinien. —iiosmopolit. Komponent.
r

U. anthyllidis (Grev.) Schroet. in Hedw, XIV, 1875, S. 162.

Uredo Anthyllidis Grev. in.Sm. Engl. Fl., V, S. 383; Sacc. Syll- Vj^'

p. 551; Sydow Monogr. Ured. II, S. 64. —Uromyces Giirkeanus

Ilennings in Englers Jahrbucher XVII, S. 11. ~ Uromyces trigonellae

Pass, in Thum. Herb, mycol. eccon. n. 118. —Uromyces trigonellae-

occultae P. Hennings Hedw. XLI, 1902, S. 211.

Auf Lotus arabicus, bei Alexandria, 2. Mai, 1890 (leg.
ScewBiN'

FURTH nach Hennings in Englers Jhb., S. 11); auf Lotus glinoides De

)

P.
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bei Alexandria (leg. Ehrenberg, fide Magnus); auf Lotus villosus Forsk.
bei Abukir (leg. G. Maire, fide Magnus); bei Schech Schelta im Osten von

Damiette 17. April 1912 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!); auf

Trigonella foenum graecum L. bei Abuksa bei Fajum, April 1870

(leg. Schweinfurth nach ThIjmen Mycot. univers. n. 552); bei Alexandria

(leg. EhrenberGj fide Magnus); auf Blattern von Trigonella occulta Del.

in der Wuste am Katatbe Kanal, Station Quattieh, 23. April 1902 (leg.

Schweinfurth nach Hennings in Hedw. 1902, XLL S. (211).

Verbreitung: siehe Bemerkung. —Zirkummediterr.-mi^tteleurop.

Komponent.
Obs. Uromyces anthyllidis slellt nach Sydow 1. c. eine Sammclart dar, dor

»lie fruheren Henningsschen Arten Ur. Giirkeanus, Ur. Irigonellae und Ur. Irigo-

nellae-occultae einzugliedern sind, da zwischen ihnen keine morphologischen Unter-

scliiede festgeslellt werdeu konnten. Die Kulturversuche Jourdis ergaben doch wenig-

slens eine Trennung in biologische Arten. Der urspriinglich beschriebene Pilz auf An-
thyllis vulneraria ist nur auf diesen und Anthyllis maritima beschriinkt und
geht bei Kulturversuchen nicht auf andere Leguminosenarten uber. Seine geographischc

Verbreitung beschrankt sich auch nur auf N. und Mitteleuropa. Die auf Lotus- und

Trigonella-Arten vorkommenden Uromycesformen sind auch in andern Landern des

Mittelmeergebietes wie Tunis, Spanien, Italien, Istrien, Kleinasien und Palastina verbrei-

*et. Merkwurdigerweise treten die im nordlichen und niittleren Europa vorkommenden

Uromycesformen nur in Uredosporen auf, wahrend die des Mittelmeergebietes in Teleuto-

sporen. Das spricht eigentlich dafiir, daB die lleimat des Pilzes, wie Dietel in der Iled-

^'igia 1903, S. (97) richtig bemerkt, in den Mittelmeerlandern liegt Genauere Kultur-

versuche muBten entscheiden, ob diese Sammelart in einige biologische Arten aufgespalten

werden konnten.

U. astragali (Opiz) Sacc. in Mycol. Ven. Specim. 1873, p. 208.

Uredo Astragali Opiz in Seznam rostl, 1852, p. 15; Sacc. Syll. VII,

P- 5o0; Sydow. Monog. Ured. II, S. 67.

Auf Astragalus tomentosus Lam. bei Rosette, Marz 1822/25 (leg.

Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!),

Verbreitung: Italien, Schweiz, Deutschland, Ungarn, RuiJIand, Ru-

«^Snien und Abyssinien. —Mediterr.-abyssinischer Komponent.

U. fabae (Pers.) de Bary, Ann. Sc. nat. Ser. 4,^ XX, 1863, p. 72.

Uredo Fabae Pers. in Romers N. Magas, I, p. 93^(1794); Sacc. SyU.

) P- 531; Sydow Monog. Ured. II, S. 103.

Aufangebauter Vicia faba L. bei Bahtom, Station Matarieh bei Kairo

VII

('eg. K. Swell, fide Magnus); auf Vicia sativa L. bei Damiette, 20. April

'^'2 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!].

Verbreitung: Ganz Europa, Kleinasien, Indien, Japan, N. und S.-

Amerika. —Kosmopolit. Komponent.

Pncciiiia raflpes Diet, in Engl. Jhb. XXXil, S. 48 (1902); Sydow,

^Jonogr. Ured. I, S. 757.

Auf Imperata cylindrica L. bei Damiette, April 1820/25 (leg.

Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!); in den Palmenhainen zu El-Marg
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bei Kairo, 27. April 1908 (leg. Bornmuller nach Magnus in Hedw. XLIX,

S. 96); in Schubra bei Kairo (leg. Schweinfurth in Vestergen, Micromy-

celes rariores selecti n. 495).

Verbreitung: Palastina, Ostindien, Philippinen und Japan (im Garten).

Eurymediterr. -palaolropischer Komponent.
Obs. Teleuto- und Uredolager weichen ein wenig von der Dietelschen Diagnose

ab. In den Uredolagern Avaren gar keine verdickten Stylospoien zu finden. Die Te-

leulosporen sind auch etwas grSCer und zwar 38 ,a 1. und 24 /.( br.

P. purpurea Gke. in Grevillea, V, p. 15 (1876); Sacc. Syll. VH.

p. 657; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 803.

Auf Andropogon halepensis Brot, bei Damiette, Marz 1822/25

(leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Griechenland, Ostindien,

Java, Siidafrika und Nordamerika. —Kosmopolit. Komponent.

P. Cesatii Schroet. in Cohns Beitrage, III, S. 70 (1879); Sacc. Syll.

VII, p. 662; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 722.

Auf Andropogon annulatus Forsk. bei Kairo, April 1822/25 (leg.

Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!); bei Giseh bei Kairo, 4. Mai 1908 (leg.

BoRNMiJLLER nach Magnus Hedw. XLIX, S. 96); an feucbten Orten bei He-

liopolis, 25. April 1908 (leg. Bornmuller nach M.iGNus 1. c.)

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Serbien, Bul-

arien, Rumanien, Deutschland, Osterreich, Ungarn, Schweiz und RuBland.

- Mediterr.-mitteleurop. Komponent.

rr

P. rottboelliae Sydow in Monog. Ured. I, S. 800.

Auf Rottboellia compressa Linn. f. v. fasciculata Hack, im Suden

von Farasiur im Nildelta, Dezember 1911 (leg. Schweinfurth im Bot.

Museum Berlin!)

Verbreitung: Abyssinien und Kongo. —Agyptisch-tropischafriK..

Komponent.
Obs. Nur Uredosporen gefunden, die bisher unbekannt waren. Svdow 1. c. be-

schreibt die Teleutosporen aus Abyssinien. Die von Dietel beschriebenen Teleutosporen

aus Japan (Engl. Jhrb. ^902, XYXII, S. 52; sind mit unseren nicht identisch, da sie gar

keine Paraphysen besitzen. —Uredosporen rotlich braunlich, oval, 28—32 fi I, 16—26 |U

br. Membran warzig-stachelig, 2—3^ dick mit 3—4 Keimporen ungefahr in derMitfi-

Paraphysen zahlreich zwischen den Uredosporen, keulenformig, 40-60 u 1.,
3—

3 Z'
"'

oben 4 —6 |U br.

P. coronifera Klebahn, Kult. II, Z. f. Pflanzenkr. IV, 189i, S. 135.

P. lolii Niels. Sydow, Monogr. Ured. I, S. 704. —Puccinia medJ-

terranea Trott. Ann. Myc. X, 1912, p. 510.

Auf Polypogon monspeliensis (L.) Desf., am Nilufer bei Damietle,

18. April 1912 (leg. Scbweinfurth im Bot. Museum Berlin!); bei Alexandria

bei Gabbari, 26. April 1874 (leg. Ascherson im Bot. Museum Berlin!); au

Lolium perenne L. in Alexandria Marz 1822/25 und in Mit. Kamo, Apn

1822/25 (leg. Ehrenberg Bot. Museum Berlin!).
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Verbreitung: Europa, Asien, Nordamerika und Australien. —Kos-

mopolit. Komponent.
Obs. Bei Pol. monspeliensis ist bis jetzt nur das Auftreten von Puccini a

graminis bekannt. Schon allein wcgen der GroCe der Sporen —18

—

19^ —, kann

unser Pilz nichl P uccinia graminis sein, da dessen Sporen viel grOBer sind. Bei ge-

nauerer Untersuchung ,des Exemplars fanden sich auch die Teleutosporen mit den ty-

pischen Kronchenfortsatzcn, so daB kein Zweifel mehr bestand, dafi der Pilz zur Formen-

gruppe von Puccinia coronata Corda gehort. Puccinia coronata selbst kann

unser Pilz nicht sein, weil deren Aecidienwirt Rhamnus frangula in Agypten iibcr-

haupt nicht vorkoinmt. Die einzig in Agypten vorkommende Art Rhamnus disperma
Ehr. ^t Boiss.j gehort in den Verwandschaftskreis von Rhamnus cathartica, den'

Azidienwirt von Puccinia coronifera, Unser Pilz mu6 al^o Puccinia coronifera

sein. Dies bestatigt auch der Kulturversuch Carletons in N.-Amerika (U. S. Depart, of

Agr. Bull. XVI [1899], S. 45), der mit Puccina-Sporen von A vena sativa, die also wohl zu

Puccinia coronifera gehort, Polypogon monspeliensis infiziert hatte. Puccinia

coronifera wurde auBerdem, wie oben erwcLhnt wurde, in Agypten auf Lolium per-

enne gefunden. —Die Teleutosporen treten vorwiegend in den Blaltscheiden auf und

bilden strichformige Lager. —Unser Pilz ist mit der Diagnose von Trotters Puccinia

mediterranea in Tripolitanien 1. c, identisch, der letzte Name mu6 deshalb gestrichen

warden. Ob wirklich der Azidienwirt von Puccinia coronifera Rhamnus disperna

, inuB erst einem experimentellen Nachweis iiberlassen werden.

p. arisfidicola P. Hennings in Hedw. <896, S. 243; Sydow Monog.

Ured. I, S. 728; Sacc. Syll. XIV, p. 355.

Auf Aristida acutiflora Trin. et Rupr., auf Sandfeldern am Kanal

Reia Behera, nordlich Menasche, 15. April 1898; auf Aristida scoparia

Trin. et Rupr., auf Sandfeldern im Dorfe Quaquas bei Menasche im Westen

von Reia Behera, 15. April 1898 {leg. Schweinfurth im Bot. Museum

Berlin!).

Verbreitung: Ostindien, Argentinien (Cordoba) und Mexiko, —Agyp-

tisch-pantropischer Komponent.
Obs. Unser Exemplar besilzt fast nur Uredosporenlager, dagegen weist das Ori-

ginal von Hennings mehr Teleutosporenlager auf. Die Uredosporen sind nicht nur rund,

wie es in der Diagnose Hennings heifit, sondern auch liinglich-eifdrmig, 22—28 /^ 1.,

<8—20 u br. Die Teleuto^sporen zeigen auCerdem nur eine GroCe von 25—32 /i 1.,

22-24 .« br. .

P. aristidae Tracy in Journ. of Mycol,. 1893, p. 281; Sacc. Syll.

^h p. 202; Sydow, Monog. Ured. I, S: 727.

Auf Aristida scoparia in der Station Quattah bei Planteos House,

2o. April 1902. (leg. Schweinfurth nach Hennings in Hedw. XLI, S. 211).

Verbreitung: Abyssinien, Buchara und Turkestan. —Eurymedi terr.-

»byssinischer Komponent.
Obs. Auf Aristida scoparia komrat in Agy^jten auch Puccinia aristidi-

C.Ola vor. Sie unterscheiden sich durch die an der Spilze verdickten und groflen Sporen.

Agypten verbindet die bis jetzt sehr weit auseinanderliegenden Standorte. Der Pilz wird

uch in Vorderasien zu suchen sein.

P. Majrnusiaaa Koemicke in Hedw. 1876, S. 1*9; Sacc. Syll. VH,
O

P- 631; Sydow Monogr. Ured. I, S. 785.

BoUaische Jahrbucher. LYI. Bd.
44
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Auf Phragmites communis Trin. v. isiaca (Del.) Cosson, bei Da-

miette (leg. Ehhenberg, fide Magnus).

Verbreitung: Fast ganz Europa, S.-Afrika und Japan. —Gerontog.

Komponent.
^

P. isiaceae (Thiim,) Winter in 0. Kunze, Plantae orient.-ross, 1887,

p. 127. —Uredo isiacae Thum, in Grevillea VIII, p. oO; Sacc. Syll!

VII, p. 851; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 792,

Auf lebenden Blattern von Phragmites communis Trin. v, isiaca

(Del) Cosson, bei Damiette, Marz 1822/25 (leg. Ehrenbeg im Bot. Museum

Berlin!); in einem schwefelhalligen Teiche bei Heluan bei Kairo, Juni 1877

(leg. ScHWEiNFUKin nach Thiim. in Grevillea, VIII, p, 50).

Verbreitung: Tunis, Turkmenien und Turkestan. —Eurymediter-

raner Komponent.
Obs. Tranzschel hat diesen Pilz als zugehorig zu Puccinia isiacae erkannt,

wahrend von Thumen ihn in Mycot. univer. n. 1725, zu Puccinia torosaThum. zieht.

Unser Pilz wachst in Gesellschaft von Melanconium echinosperum n. sp.

P. longissima Schroet. in Cohn, Beitrage zur Biologie, III, S. 70 (1879);

Sacc. Syll. VII, p. 660; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 757.

Auf Koeleria berythea Boiss. in Agypten (leg. Barbey nach de Toni

in Sacc. Syll. VII, p. 661.)

Verbreitung: Deutschland, Osterreich, Ungarn, Schweden. —Agyp-

tisch-nordeuropaischer Komponent.
Obs. Ob wirklich dieser Pilz Puccinia longissima ist rouB noch dahinge-

stellt bleiben, da nach den ausfiihrlichen Infektionsversuchen von Bubak (Zentralbl. f.

Baklerol, II. ALL, IX, <B02, S. 126 u. S. 922) die Zusammengehorigkeit dieser Puc-

cinia auf Koeleriamit demAecidium aufSedum acre und Sedum boloniense

nachgewiesen ist. In Agypten kommt aber kein Sedum vor.

P. cynosuroides (P. Henn.) Svdow, Ann. Myc. 1907, p. 494. —Uro-

myces cynosuroides P. Henn.

Auf Slattern von Eragrostis bipinnata (L.) Muschler in Bassia bei

Port Said, 19. November 1901 (leg. Schweinfurth nach Henninos in Hedw.

XLI, 1902, S. [211]). ,

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endem. Komponent.

P. paraphysafa J. Reichert n. sp.

Soris uredosporiferis hypophyllis, maculis paliido flavescentibus,

linearibus; sporis ellipsoideis, oblongis, rarissime globosis 18 —24 « longis,

14—17« crassis; membrano initio paliido, deinde pallido-flavescente,

1—1,5w crasso, rarissime 2,5 /< crasso, subtiliter veruculoso-echinulalo,

verucis inter se 1—1,3 ^t distanlibus; poris germinationis quatuor; para-

physibus hyalinis, cylindraceis vel subclavatis, apice non incrassatis, mter-

mixlis, 40—70 /t longis, 3—5 ^t latis; soris teleutosporiferis hypo-

phyllis, puncliformibus vel linearibus, eonfluentibus, maculas oblongas ve

majores formantibus, ad 3 mmlongis, gregariis, saepe lotum folium sub-

tus tangentibus, epidermide diutissime vel semper tectis; alro-brunneis,
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paraphysibus columniformibuSj fuscis, teleutosporos cingentibus, teleutosporis

irregulariter ovoideiSj clavaeformibus, saepe subacuminatis, medio conslruc-

tis, basi sensim angustatis; niembrano glabio, in loculo inferiore 1- —2 /*

crassOj in superiore 2 —3 f^i crasso, apice usque 7 ft incrassatis et obscuri-

oribus, peducello hyalino et brevissimo. —T. Ill, Fig. 1.

Hab. in foliis Festucae dertonensis Asch. et Graebner apud Bone,

in arenosis, 9. Mai 1910 (leg. Sghweinfurth in Mas, bot. Berol.!).

j
Obs. Uredolager selten, in blaBgelben, strichformigea Flecken. Sporcn ellipso-

* idisch-langlichj sellen kugelig. Membran blaB, bei alteren Sporen blafigclblich. Keini-

poren undeuUiclj, manchmal mit ge(iuollenem Epispor. Zwischen den Sporen farblose,

lange zylindrische, am Ende fast nicht verdickte, dunnwandige Paraphyscn. Teleuto-

sporenlager auf den Blattern strichformig zusammenflieCend und grofiere bis 3 mmgroCe

Flecken bildend, oft die ganze Fliiche bedeckend, von der Epidermis lange bcdeckt blei-

bend, von saulenformigen , braunen Paraphysen begrenzt, groCere Lager durch solche

Paraphysen in Abteilungen getrennt. Sporen unregelniaCig, oval oder keulenfOrmig, oft

eine schief seitwilrtsliegende Spitze oder schwacb ausgebildete Fortsiitze bildend, an der

Querwand eingeschniirt. Die untere Zelle meist schmaler und langer als die obere.

Membran glalt, die der unteren Zelle 1—2,«, der oberen 2-3^1/ dick, am Sclieitel bis

7.« verdickt und dunkler. —Der Pilz gehort in die Gruppe der Puccinia glumarum
und unterscheidet sich von ihm hauptsachlich durch das Vorhandensein von Paraphysen

in den Uredosporenlagern. Durch dieses Merkmal ist er auch von Puccinia festucae

Plower unterschieden. —Der Pilz ist von ScHWEmFunTHin Bone (Algerien) gesammelt

«iid wurde von mir hier aufgenommen, well er wahrscheinlich in Agypten zu erwarlen

'st, da die Wirtspflanze auch dort vorkommt.

P. bi'oiniua Erikss. in Ann. Sc. nat. Ser. 8, 1899, IX, p. 271; Sydow,

Monogr. Ured. I, S. 712.

>uf Bromus villosus Forsk. zu Sidi-Gaber bei Alexandria, 7. April

^908 (leg. BoRNMULLERnach Magnus, Hedw. XLIX, S. 96).

Verbreitung: Fast ganz Europa, Kleinasien und Palastina. —Zir-

kummediterr.-boreal. Komponent.
- P. dispersa Erikss. et llenn.. Die Getreideroste, S. 210 und in Ber.

Dtsch. Bot. Ges. 1894, S. 315; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 709.

Auf Lolium temulentum'L. auf Reisfeldern bei Alexandria, 14. Mai

1894 (leg. ScewEiNFURTH Bot. Museum!).

Verbreitung: Fast ganz Europa, Kleinasien und Nordamerika.

^irkummediterr.-zirkumboreal. Komponent.
. Obs. Auf Lolium temulentura L. kommen Puccinia graminis und Puc-

«='n'a dispersa vor. Fur P. dispersa spricht der Umstand, daC die Teleutosporen- >

'ager durch braunlicher Paraphysen in kleine Lager geteilt werden. Diese fur P. glu-

"'arum und P. dispersa charakterislischcn Paraphysen kommen bei P. graminis

°'cht vor. - Die Teleutolager sind meistens von der Epidermis bedcckt und bilden

scbwarze, und manchmal strich- und ringformig vcrschmolzene Lager auf der Obcrseite,

^as sonst bei P. dispersa selten der Fall ist.

P. graminis Pers. Disp. Melh., p. 39 (1797) et Syn. p. 228; Sacc.

^>1'- VII, p. G22; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 692.

Auf Hordeum vulgare L., nur die Uredoform gefunden. Bei Beni-

Suef (leg. ScHWEiNFURTHnach Thlmen in Grevillea VI, p. 104).

44*
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Verbreitung: Europa, Afrika, Asien und Australien. —Kosmopolit.

Komponent.
Obs. Dieser Pilz ist von v, Thiiraen als P^ccinia grarainis bcstimmt worden.

Seine Richligkeit muD dahingestellt werden, da in Agypten sein Azidiumwirt Berberis

vulgaris niclit vorkommt. Nur Kulturversuche an Ort und Stelle kdnnen Aufkl^rung

schaffen.

P. simplex (Koern.) Erikss. et Henn. in Getreideroste, S. 238 (1896).

Puccinia stranainis Fuck. v. sinnplex Koern. in Land und Forstwiss.

Zeitschr,, 1865, n. 50; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 756.

Auf Hordeum vulgare L. bei Mansurah, 1822/i5 und bei Damiette

April 18i2/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Italien, Frankreich, Osterreich, Ungarn, Holland, Dane-

mark, Schweden, und Kleinasien. —Eurymedit. -boreal. Komponent.

P. glumarnm (Sebum.) Erikss. et Henn. in die Getreideroste, S. Ul.

(1896). —Uredo glumarum Sebum, in AUgem. okon. techn. Flora,' I,

S. 27; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 706.

Auf Hordeum vulgare L. bei Mansurah (leg. Ehrenberg, fide

Magnus).
'

^

Verbreitung: Fast ganz Europa, Japan und N.-Amerika. —Eury-

mediterr.-zirkumboreales Element.

P. triticina Erikss. in Ann. sc. nat. ser. 8, 1899, IX, p. 270; Sydow,
^

Monogr. Ured. I, S. 716.

Auf Triticum vulgare Vill. bei Beni-Suef (leg. Sickknb^ger in

Mem. de I'Instit. Agypt. 1901, p. 332); auf Triticum durum Desf. zu

Giseh bei Kairo, 21. April 1908 (leg. BornmUller nach Magnus, Hedw.

XLIX, S. 96); auf Triticum vulgare f. coerulescens, nur- die Uredo-

form gefunden, bei Assiut (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw.

XXXIV, 1895, S. 329).

Verbreitung: Fast in ganz Europa, N.-Amerika und Australien

Kosmopolit. Komponent.

P. scirpi DC. Fl. fr. II, p. 233 (1805) et Syn. Plant, p. 46; Sacc.

Syll. VII, p. 659; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 688.
Auf dem Blutenschaft von Scirpus sp. in den Sumpfen von JIallaha

(Behera) (leg. G. Maire, fide Magnus); am' Nil bei Damiette, Marz 1822/2o

(leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Fast ganz Europa und Japan. —Eurymedit.-bore a I.

Komponent.

P. caricis (Sebum.) Rebent. Fl. neomarch. 1804, p. 356; Sacc. SyU.

VII, p. 626; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 648.

Auf Carex divisa Huds. in Palmenhainen zu El-Marg bei Kairo,
•

27. April 1908 (leg. BornmUller nach Magnus Hedw. XLIX, S. 96).

Verbreitung: Europa, Sibirien, Japan, Amerika und Australien

Kosmopolit. Komponent.
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Obs. Wie Magnus 1. c. mit Recht bemerkt, muC die Art eine neue biologische

Form darslellen, da in Agyplen als Wirtspflanze des Aezidiums nicht Urtica dioica

L. in Betracht kommt —sie kommt in Agypten nicht vor —sondern Urtica urens L.

P. rimosa (Link.) Wint. in Hedw. 1880, S, 3 et 28. —Gaeoma ri-

mosa Link, Spec. pi. TI, p. 6. —Uromyces juncinus Thumen v, aegyp-

tiaca P. Henn. in Engl Jhrb. XVII, S. 10 (1893), —Uromyces junci-

nus Thiim, in Myc, Un. n. 1235. —Uredo juncina Dum^e et Maire in

I
- Bull. soc. bot. Fr. XLVIII (1901), p. CGXXI (1903). —Puccinia cyrnaea

R. Maire 1. c, p. GGVXI; Sydow, Monogr. Ured. I, S. 643 u, 898.

Auf Halmen von Juncus maritimus Lam. bei Scheich Zoeyd zwi-
w

schen El-Arisch und Gaza, 12. Mai 1877 (leg. Ascherson in Suppl. p. 810

und im Bot. Museum Berlin!); auf Juncus acutus L, bei Damiette, April

1822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Museum Berlin!); auf Juncus sp. zu

Tscheil-el-achterieh bei Alexandria, Oktober 1822/25 (leg. Ehrexberg im

Bot. Museum Berlin
!)

; am See von Ramleh bei Alexandria , 29. Mai

1890 und 1. April 1892 (leg. ScHWEmFURXHnach P. Hennings in Engl.

Jhrb. 1893, S. 10, Sydow, Ann. Myc. VI, 1908, p. 142 und Bull, rilerb.

t Boiss. I, 1893, p. 106).

Verbreitung: Algerien, Spanien und Sizilien. —Eurymed.-Kom-

,1

ponent.
r

Obs. Lieser Pilz wurde von verschiedenen Autoren unter verschiedencn Namen

beschrieben. Seine Identizitat haben P. und H. Syoow in ihrer Monogr. Ured., S. 898

nachgewlesen. Die von uns untersuchten Exemplare zeigten die typisch verdicklen

Uredosporen. Teleutosporen waren nicht zu finden, P. Hennings hat die jungen biassen

Uredosporen fiir Teleutosporen gehalten.

P. asphodeli Moug. in Duby Bot. Gall. II, p. 891 (1830); Sacc. Syll.

Vn, p. 666; Sydow, Monogr. Tired. I, S. 617 et 897.

Auf Blattern von Asphodelus spec, bei Alexandria (leg. G. Maire,

fide Magnus).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Spanien, Portugal, Kanarische Inseln,

Italien, Korsika, Frankreich, Osterreich, Montenegro, Serbien, Griechenland,

und Syrien. —Zirkummedit. Komponent.
L

P. fraiikeniae Link, Observ. Ord. plant. II, p. 30 (1816); Sydow,

-Monogr. Ured. I, S. 446.

Auf lebenden Blattern von Frankenia pulverulenta L. bei Scheich

Mschetta im Osten von Damiette, 17. April 1902 (leg. Schweinfurth im

Bot. Museum Berlin!); bei Sserssena in Fajum, Marz 1879 (leg. Scowein-

^CRTH nach Thumex in Grevillea VIII, p. 50).

Verbreitung: Algerien, Portugal, Italien und Kanarische Inseln.

rymedit. Komponent.

P. eryngii DC. in Encycl. VIII, p. 249 (1808) et Fl. fr. VI, p. 58

(^815); Sacc. Syll. VII, p. 617; Sydow, Monogr. Ured I, S. 379.

Auf Blattern von Eryngium campestre L. bei Bir Kres, Marz 1822/25

Eu

\
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(leg. EiiRENBERG in Bot. Mus. Berlin!); auf Eryngium sp. bei Mex. (leg.

SiCKENBERGER in Mem. der I'Inst. Egypt. 1901, p. 332).

Verbreitung: Tunis, Italien, Frankreich, Osterreich, Griechenland,

Kreta, Kleinasien, Syrien, Belgien, Holland und RuBland. —Zirkum-

mediterr.-mitteleurop. Komponent.

"p. cressae (DC.) Lagh. in Dol. Soc. Brot. 1889, p. 131. —Aeci-

dium Cressae DC. Fl. fr. VI, p. 89; Sacc. Syll. IX, p. 307; Sydow,

Monogr. Ured. I, S. 320.

Auf lebenden Blattern von Cressa cretica L. bei Alexandria, Marz

1822/25 (leg. Eorenberg im Bot. Mus. Berlin!); bei Mosabaine bei Garbieh

bei Alexandria (leg. Maire, fide Magnus); auf den Reisfeldern bei Alexandria,

13. Mai 1874 (leg. Scbwelnfurth im Bot. Mus. Berlin!); bei Damiette, Juli

1876 (leg. ScHWEiNFURTH in Thiimen, Myc. univers. n. 823 und in Grevillea,

VI,. p. 104); bei Sidi Galem bei Parbieh (leg. G. Maire, fide Magnus);

bei Abukir, 23. Marz 1887 (leg. Ascherson im Bot. Mus. Berlin!); bei Fajum,

Mai 1884 (leg. Scuweinfurth im Bot. Mus. Berlin!); in Heluan bei Kairo

(leg. LoHR, fide Magnus); in kiinstlich bewasserten Kleekulluren in der Wiiste

bei Suez (leg. J. M. Hildebrandt, fide Magnus); bei Ballim, 5. April 1887

(leg. Ascherson im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Algerien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Griechen-

land, Zypern, Kalifornien und Chile. —Eurymediterr.-mittelamerikan.
1

Komponent.

P. pruiii-spinosae Pers. in Synn., p. 226 (1801); Sydow, Monogr.

Ured. I, S. 484.

Auf Blattern von Prunus per sic a Stokes, bei Kairo im Garten von

KamilPascha, 10. Februar 1180 (leg. Ascherson im Bot. Mus. Berlin!); auf

Blattern von Prunus armeniacaL. in Bahtim bei Kairo, November 1913

(leg. K. Swell im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: fast ganz Europa, S.-Afrika, N. und S.-Amerika und

Australien. —Kosmopolit. Komponent.

P. sautolinae P. Magnus in Hedw. XLIX, S. 97.

. Auf Achillea santolina L. auf Wustenhiigeln im Westen des Mario-

tischen Sees bei der Station Amria bei Alexandria, 13. April 1908 (leg.

BoRNMiJLLER nach Magnus 1, c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-

ponent.

P. absinthii DC. in Encycl. VIII, p. 245 et Fl. fr. VI, p. 56; Sydow,

Monogr. Ured. I, S. 11.

Auf Artemisia herba alba Asso, in der Wuste von Piorali (leg.

LBR

Verbreitung: Fast ganz Europa, Nordamerika und Japan.

mediterr.-zirkumboreal. Komponent.
/
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P. pulviuata Rbh. in Hedw. 1871, S. 20; Sacc. Syll. VII, p. 711;

Sydow, Monog. Ured. I, S. 76.

Auf Bluttern von Echinops spinosus L. bei Alexandria, Marz

1822/25 (leg. Ehrenberg im Bot. Mus. Berlin!); auf den Dunen bei Alexan-

dria bei Sidi Gaber (leg. BornmUller na'ch Magnus Hedw. XLIX, S. 98].

Verbreitung: Algerien, Spanien, Kleinasien, Assyrien, Syrien und

Turkomanien. —Eurymediterr. Komponent.

P. verruca Thumen in Revue Myc. I, p. 9 (1879); Sacc. Syll. VII,

p. 709; Sydow, Monog. Ured. I, S. 42.

Auf Centaurea napi folia L. in Oberagypten (leg. Keck nach

Thumen 1. e.).

Verbreitung: Algerien, Italien, Deutscbland, Osterreich, Ungarn,

Schweiz und RuBland. —Eurymedilerr.-mittelejurop. Komponent.

P. centaureae DC. Fl. fr. V, p. 595 ; Magnus, Osterr. Bot. Zeilschr.

LII, S. 428; %dow, Moiiog. Ured. I, S. 39 und S. 853.

Auf Centaurea spec, bei Alexandria (leg. Ehrenbebg, fide Magnus);

auf Centaurea, CarltonstraBe in Alexandria (leg. G. Mairb, fide Magnus).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Kleinasien, Syrien, Palastina, Persien,

fast ganz Europa, Sibirien und Nordamerika. —Zirkummedit.-zirkum-

boreal. Komponent.
P. calcitrapae DC. Fl. fr. VI, p. 221 et Syn. p. 45; E. Jacky, Ztschr.

f. Pflanzenkr. IX, 1899, S. 333; Magnus, Osterr. bot. Zeitschr. LII, 1902,

S. 429. -

Auf Centaurea calcitrapa L. bei Mansurah, Marz 1822/25, Ale-

xandria, Januar 1822/25 und Mil Kamo, April 1822/25 (leg. Ebrenberg

im Bot. Mus. Berlin!); bei Benha, 20. Juni 1885 (leg. Schweinfurth im

Bot. Mus. Berlin!).

Obs. Puccinia calcitrapae wurde von den alten Autoren zu P. centaureae

gezogen. Ernst Jacky 1. c. teilte P. centaurea in drei Artan auf: 1. Puccinja

jaceae Otth., deren Uredosporen zwei dem Pole genaherte Keimporen tragen. 2. Puc-

cinia centaureae DC, deren Uredosporen drei im Aquator gestellte Keimporen tragen.

3. Puccinia calcitrapae DC, deren Uredosporen den Ubergang zwischen I. und 2.

darstellen, mit zwei oder drei Poren, die sich aber besonders durch das femwarzige

Epispor der Teleutosporen als besondere Art charakterisieren laCt. Ihm folgte P. Magnus

1. c. Auch Ed. Fischer, der in seiner Uredineenflora der Schweiz, S. 223 P. centaureae

"nd P. jaceae nicht als besondere Arten gelten laCt, gibt jedoch zu, daU P. calci-

trapae DC als besondere Art zu betrachten ist. Dieser Ansicht haben wir uns an-

geschlossen und P. calcitrapae als besondere Art angefuhrt, obwohl P. und H. Sydow

« llirer Monogr. Ured. S. 3? dieselbe zu P. centaureae gezogen haben. Die Lredo-

sporen unseres Exemplares sind etwas groGer als die von Jackt.

P. carthami (Hutzelm.) Cda. in Icon. IV, p. 15. - Oi^^^^^™^/^^;-

thami Hutzelm. in Sched. et apud Opiz, Seznam, p. 139; Sacc. Syll. Vll,

P- 646; Sydow, Monog. Ured. I, S. 35.
„ o

Auf Blattern von" Gartbamus tinctorius L. bei Kairo (leg. Sicken-

•^HGER in M6m. de I'Inst. %pt. 1901, p. 332); bei Giseh' bei Kairo,
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12. Juni 1887 (leg. Asgiierson Bot. Museum Berlin!); auf einer Nilinsel

oberhalb Giseh (leg. Schweinfurth nach Sydow 1. c).

Verbreitung: Syrien, Deulschland^ Buhmen^ Ostindien und Japan.

Gerontog, Komponent.
Obs. Die zwei Fundorte in Europa beruhen, wie Syduw 1. c. mil Rechl bemerkt,

auf Einschleppung, weil die Wirtspflanze nur als Kulturpflanze dort vorkoiniuL

Hauptverbreitung liegl also im Orient.

P. launaeae R. Maire in Bull, de la Soc. Bot. fr. LIII, 1906, p. CCIII.

Auf Blattern vpn Launaea nudicaulis (L.) Boiss. Kairo in Palmen-

hainen bei El-Marg, 27. April 1908 (leg. Bornmuller nach Magnus Hedw.

XLIX, S. 97); auf Launaea glon)erata Hook, in der arabischen Wuste

bei Mabadi nahe Kairo (leg. G. Maire, fide Magnus); bei Tura bei Kairo

(leg. ScHWEiNFURxe, fide Magnus).

Verbreitung: Marokko. —Nordafrikan. Komponent,

Phragmidium disciflorum (Tode) James in Contr. U. S. Nat. Herb. IH,

1895, p. 276. — Ascophora Disciflora Tode, Fg. Mecklenbg. Selec.

Fasc. I, p. 15 (1790); Sydow, Monog. Ured. Ill, S. 115. -

Auf Rosa centifolia L. bei Kairo, Dezember 1875 (leg. Schweinfurth

nach TaiiMEN in Grevillea VI, p. 104).

Verbreitung: Kleinasien, Persien, Madeira, fast ganz Europa, Siid-

afrika, Nordamerika, Mexiko, Brasilien und Australien. —Kosmopolit.

Komponent.

Knehneola flci Butl. in Ann. Myc. XII^ 1914, p. 76; Sydow, Monog.

Ured. Ill, S. 323.

Auf lebenden Blattern von Ficus carica L. in Ramleh bei Alexandria,

Dezember 1879 (leg. Schweinfurth nach Thumen in Mycot. univers. n. 1733

und Flora 1881, n. 30, p. 2).

Verbreitung: Algerien, Frankreich, Italien, Abyssinien, Indien, Java,

Formosa, Philippinen, Nordamerika, Brasilien und Argentinien. —Eury-

mediterr.-panlrop. Komponent.

Aecidium euphorbiae Gmel. in Linn. Syst. nat. II, p. 1473.

Auf Blattern von Euphorbia punctata Del. in der Oase Hatieh in

(leg. Barbey in Rev. Myc. Ill, 1881, p. 25).

Obs. Solange nicht experimentell nachgewiesen ist, welche Leguminose aus

Agypten die Wirtspflanze der Teleuto- und Uredosporen ist, haben wir es fur besser

gehalten, das Aezidium unter obigem Namen anzufuhren.

Uredo coloni I. Reichert n. sp.

Soris uredosporis hypophyllis, linearibus, 1 —6mmlongis, sparsis vel

gregariis et interdum confluentibus, brunneis, epidermide tegente demde

lacerante; uredosporis melleo-flavis, plerumque globosis vel ovoideis, 23

29 ji, longis, 20—23 [x latis; membrana fusca usque 5 p crassa, subtiliter

verruculoso-echinulata; verrucis inter se 1—3 jx distantibus, poris germi-

nationis 4; pedicello hyalino 2—5 {i crasso, apice crassiore ad 7 ^\
par»'

Wiiste
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physibus hyalinis, cylindraceis, intermixtis, 3"0 —50 jx longis, 4,5 —5,5 ;jt

latis. —Taf. II, Fig. 10. . .

Hab. in foliis Panici coloni L., prope Beni Suef, Januario 1822/25

(leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!). —Endem. Komponent.
. Obs. Uredolager auf der Unterseite, striclifonnig zerstreut, aber audi dicliL-

stehend und raanchmal zusammenflieCendj braun, von der Epidermis anfangs bcdeckt,

nachher von der gesprengten Epidermis umgcben. LJredosporcn lioniggelb,; mcist

kugelig, aber auch langlich-eiformig, von winzigen Stacheln Ledeckt. Warzenabsland

von 1 —3 [J. und mit i —7 Keimporen. Slid hyalin, an der Ansalzstelle dicker. Para-

physen zwischen den Uredosporen hyalin und zylindrisch.

U. dantlioniae P. Hennings in iledw. XLI, 1902, S. (211); Sacc. Syll.

XAll, p. 457.

Auf Blattern von Danthonia Forskalii Trinn., Station Quatlah bei

Wiiste

nach P. Hennings 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-
ponent.

U. cyperi-alopecuroidis I. Reich, n. sp.

Soris uredosporiferis, epiphyllis, puncliformibus vel linearibus, fusces-

centibus, 3—5mm longis, 1 mm latis vel confluentibus ad 1 cm longis,

epidermide tectis; sporis ovoideis, ellipsoideis in pedicellum sensim alte-

nuatis vel subglobosis, 22—34 jjl longis, 18—22 [x latis; membrano 1,5

3 [X crasso; pallido vel flavo-fusco; pedicello 30 —40 [i longo, 4—5 ;i lato,

pons germinationis 2. —Taf II, Fig. 9.

Hab. in foliis Cyperi alopecuroidis apud Mansurahm, 9. Decembri

^9^1 (leg. ScHWEiNFURTH In Mus. bot. Berol.!). —Endemischer Kom-

ponent.

Obs. Uredolager punktformig oder strichformig, gelbbraun, raanchmal zusainnicn-

flieBend, in den Nervenrillen des Blattes entstehend und deshalb die Spaltung des Blalles

verursachend,' uber der Blattflache verteilt, besonders unterseits. Sporcn
.

eiformig,

ellipsoidisch, nach dem Sliele zu sich verjungend, aber auch fast kugelig.

U. zygophylli P. Hennings in Bull, de I'Herb. Boiss. I (1893) p. 113;

Sacc. Syll. XI, p. 223.

Auf Blattern und Stengeln von Zygophyllum decumbens Del.,

Majo 1822/25 (leg. Ehrenberg nach P. Hennings I.e.).

Verbreitung: Algerien. —Endemischer Komponent,

Obs. Es ware noch zu untersuchcn, ob nicht diese Art mit Uredo zygo-

Phyllina Sacc. Syll. XI, p. 223 identisch ist. Angeblich sollen sie si:h in der Farbe

(Jer Sori und der Verdickung des Episporiums unterscheiden. Vgl. Hennings Hedw. XX,

<«01, S. 101.

prunifoliae

Soris uredosporiferis hypophyllis, planis, pulvinatis, globosis, epider-

laide rupta cinctis; uredosporis ellipsoideis, 14-19 |x diam.; membrana

tenuissime echinulata, verrucis inter se 2,5—3,5 [x distantibus; paraphy-

sibus hyalinis, numerosis, intermixtis, 55—75 [x longis, 12—21 jx latis,
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membrana glabra, 2—3,5 jj. crassa; pedicello ad 60 [x longo, i—5 [i

crasso. —Taf. II, Fig, 11.

Hab. in foliis Euphorbiae prunifoliae (Jack.) Muell., Salamun

apud Mansurah, 8. Decembri 1811 (leg. Schweinfurth in Museo bot.

^ Berol.!), —Endemischer Konaponent.

Obs. Uredolager auf der Unterseite polsterformig, rundlich, von den Reslon der

Epidermis umgeben, mit zahlreichen, die Sporcn iiberragcnden Paraphysen untermischt.

Uredosporen ellipsoidisch. Membran diinn, stachelwarzig. Warzenabstand 2—2,5 \u

Stiel nicht abfallend.

U. reaumuricola P. Henn. in Hedw. XXXIX, 1900, S. (154); Sacc.

Syll. XVI, p. 350.

Auf Blattem von Reaumuria mucronata, Heluan, bei Wadi el

Tembi, Miirz 1899 (leg. Schweinfurth nach Hennings I. c): Wadi Ghisi,

siidlich Galala, 1000 m (leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-

ponent.

Exoascaceae.

Exoascus deformans (Berk.) Fuck. Symb. p. 252. —Ascosporium

Winterdeformans Berk. Outlineis, p. 444; Sacc. Syll. VIII, p. 816;

Rabenhorst, Kryptogamenflora, II. Abt., S. 6.

Auf Blattern von Prunus persica Stok. bei Menzaleh (leg. Ascherson

in Iter aegyptiacum quartum 1887).

Verbreitung: Algerien, fast ganz Europa, Kaukasus und Nord-

Amerika. —Zirkummediterr.-zirkumboreal. Kpmponent.

Corticiaceae.

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. Observ. II, p. 90. —Thelephora

hirsuta Willd. Ber. F. 397; Sacc. Syll. VI, p. 563.

Auf abgestorbenem Akazienholze im Garten von Gen. Stamm in Kairo,

23. Dezember 1902 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw. XU,

Verbreitung: Tunis, ganz Europa, Abyssinien, Indien, Java,
^ -H

Neu-

seeland, Tasmanien, Nord- und Sudamerika. —Kosmopolit. Kom-

ponent.
Hydnaceae.

Hjdnum Boveannm Mont. Ann. sc. nat. ser. 2, VI, p. 19i u^<^ ^^'^

, Crypt, n. 564, p. 173; Sacc. Syll. VI, p. 452.

Auf faulendem Holze des Palastes Ibrahim zu Kairo (leg. Bovfi nac

MONTAGNB1. C).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —End em. Komponen

Polyporaceae.

Poria terrestris (DC.) Fr. Syst. Myc. I, p. 383. —Boletus ter-

restris DC. Fl. fr. p. 39; Sacc. Syll. VI, p. 332.

y^^^^
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In Darane (leg. Ehrenberg im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Europa und Nordamerika. — Eurymediterr.-

zirkumboreal, Komponent.
Foraes lucidum (Leys.) Fr. N. S. p. 61 et Syst. Myc. I, p. 353. —

Boletus lucidus Leys. Sowerb. t. 134, Fol. Dan. t. 1253; Sacc. Syll. VI,

p. 157.

An Stammen von Citrus spec, 1889 (leg. Schweinfurth nach Henm.ngs

in Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 104).

Verbreitung: Fast iiberall auBer im arktischen Gebiete verbreilet.

Kosmopolit. Komponent.
F. fomentarius (L.) Fr. Syst. Myc. I, p. 374. — Boletus fomen-

tarius Linn. Suec. n. 1252; Sacc. Syll. VI, p. 179.

Auf dem Rhizom von Phragmites communis Trin, v. isiaca

(Del.) bei Alexandria, 1910 (leg. Blandemer im Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Europa, Sibirien, Malakka und Kapland. —Kosmopol.

Komponent.

Polyporus hispidus (Bull.) Fr. Syst. Myc. I, p. 362. —Boletus

tispidus Bull. p. 210, 493; Sacc. Syll. VI, p. 129.

An einem Baumstumpf zu Kairo (Delile in Mem. bot. p. 33); auf

Tamarix articulata bei Alexandria, Dezember 1908 (leg. G. Maire in

Bot. Museum Berlin!).

Verbreitung: Europa und Amerika. —Eurymediterr.-zirkum-

boreal. Komponent.
(Wulf.) Boletus odoratus

Wulf. in Jacqu. Collect. II, p. 150; Sacc. Syll. VI, p. 345.

Am Holze von Wasserradern, bei Rosette (leg. Delile in Mem, bot.,

P-23).

Verbreitung: Europa, Sibirien und Nordamerika. — Eurymedit.-

zJrkumboreal. Komponent.
Boletus bovinus L. Suec. n. 1246 et Fr. Syst. Myc. I, p. 388; Sacc.

Syll. VI, p. 6.

Im Parke des Zoolog. Gartens zu Giseh bei Kairo, auf Erdboden,

<2. Dezember 1901 (leg. Schweinfurth nach P. Henmngs in Hedw. XLI,

^902, S. [211]).

Sib Eurymedit,-

'^irkumboreal. Komponent.
B. sul)tomeiitosus L. Suec. n. 1251 et Fr. Syst. Myc. I, p. 389; Sacc.

Syll. VI, p. 1 4.

Im Garten zu Giseh bei Kairo, Februar 1890 (leg. Schweinfurth nach

Hbnnings in Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 104); im Zool. Garten Kairo West.

Januar 1912 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!).

Kom
Verbreitung: Europa, Borneo und Nordamerika. —Kosmopolit.

ponent.
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Ceriomyces flci Pat. Enum. Champ. Tunisie 1892, p. 4; Sacc. Syll.

XIV, p. 194 (Ptychogaster).

Bei Darb-el-Gamamiez bei Kairo (leg. Sickenberger in Mem. de I'lnst.

Egypt., 1901, p. 332); in der Umgebung von Kairo (leg. Deflers nach

Patouillard 1, c),

Verbreitung: Tunis. —Nordafrikan. Komponent.

\

Agaricaceae.

Coprinus atrameutarius (Bull.) Fr. Epicr. p. 243. —Agaricus

atramentarius Bull. p. 164; Sacc. Syll. V, p. 1081; Ricken, Die Blatter-

pilze, S. 62.

In Puccettis Garten an der Schubra-Allee in Kairo, 17. Dezember

1901 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw. XLI, 1902, S. [212]).

Verbreitung: Europa, Amerika und Island. —Eurymediterr.-

zirkumborealer Komponent.
C. Barteyi Kalchbr. in Revue Mycol. Ill, 1881, p. 24, XV, f. I; Sacc.

Syll. V, p. 1086.

In von Kamelen gedungtem Sande der agyptisch-arabischen Wuste

bei der Case Aisoum Monga (leg. W. Barbey in Herbarisation, 1882,

p. 172); in der agyptisch-syrischen V^Qste bei Bir Abou Rouk und Bir-el-

Abid (leg. W. Barbey in Herb., 1882, p. 172); im Lande der Amalekiker

an der Grenze des sudlichen Palastina, Marz 1 880 (leg. W. Barbey 1. c);

zu Mutarien bei Kairo (leg. Sickenberger in Mem. de I'lnst. d. Egypt.,

1901, p. 331).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-

ponent.

C. clavatus Fr. Epicr. p. 242; Sacc. Syll. V, p. 1080; Ricken, Die

Blatterpilze, S. 56.

Bei Rosette (leg. Muschler, fide Magnus).

Verbreitung: Europa. —Eurymediterr.-mitteleuropaischer
Komponent.

C. clavatus Fr. v. arenosa Roumeg. in Revue Mycol. 1887, n^36,

p. 206.

In den Sandfeldern und bewasserten Garten bei Kairo (Quartier

d'lsmaila), 6. November und 8, Dezember 1886 (leg. Schwelvfurth nach

RoUMEGUfeRE in 1. c.).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-

ponent.
EiDd

vor-
Obs. Stielbasis angeschwollen und in elne lange Pfahlwurzel auslaufend.

ogamen

kommt. Bei Pilzen ist so etwas selten beobachtet worden. Sporen eiformig, 6 ^0
(*

lang, 5-8 fx breit. , '
'

C. comatus Fr. Epicr. p. 242; Sacc. Syll.. V, p. 1079; Ricken, Vie

Blatterpilze, S. 56.
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Auf niedrigem , feuchlem , schilfbewachsenem Boden bei Charbine

(Garbieh), 21. November 1909 (leg, G. Maire, fide Magnus).

Verbreilung: EuropaundNordamerika. —Eurymediterr.-zirkum-

boreal. Komponent.
Obs/ Der von P. Hexnings in Bull, de THerb. Boiss. I, p. 103 neubeschriebene

Coprinus Santiensis aus der Eritrea scheint ein jugendliches Stadium von C. co-

matus zu sein. Er slimmt in den Schuppen des Hutes und den Sporen init C. co-

matus iiberein.

C. comatus Fr. v. Barbeyi Roumeg. in Revue Mycol. 1887, p. 206,

i n. 36.

Zu Wadi Aschar in Galala, April 1887 (leg. Scfiweinfurth nach

RoUMEGUfeRE 1. C).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-
ponent.

C. Jasmundianus Kalchbr. in Verb. d. Hot. Ver. d. Prov. Brandenb.

XXI, 1879, S. 73.

Am auBersten Rande der Einsenkung der Oase DacHel, am FuBe des

Aufstieges gegen den PaB Bab-el-Caillend und Bab-el-Jasmund im Lande

der KarawanenstraBe, Anfang Marz 1874 (leg. Ascherson in den Verb. d.

Bot. Ver. und Bot. Museum Berlin).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-
ponent.

C. micaceus (Bull.) Fr. Epicr. p. 247. —Agaricus micaceus Bull.

P-246; Sacc. Syll. V, p. 1090; Ricken, Die Blatterpiize, S. 63. '

Am FuBe von Baumen im Garten der Arenolithfabrik am Mahmudiye-

Kanal bei Alexandria (leg. Schweinfcrth, fide Magnus); im Garten von

Scheich Sadad bei Alt-Kairo, Februar 1890 ("leg. Schweinfurth nach

Hennings in Bull, de I'PIerb. Boiss. I, p. 103); auf gediingtem Boden im

Garten des Dragoman Jussuf in Luksor (leg. Schweinfurth nach P. Hennings

in Hedw. XLI, 1902, S. [212]); im Zoolog. Garten zu Kairo
"

nuar 1912 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!).

' Verbreitung: Europa, Sibirien und Nordamerika. —Eurymedit-

zirkumboreal. Komponent.

C. sterquilinus Fr. Epicr. p. 242; Sacc. Syll. V, p. 1080; Ricken,

Die Blatterpiize, S. 57.
.

Im Garten des Grand Hotel in Luksor, 9. Marz 1902 (leg. Schweinfurth

nach Hennings in Hedw. XLI, 1902, S. [212]).

Verbreitung: Europa. — Eurymediterr.-mitteleurop. Kom-

ponent.

C. disseminafus (Pers.) A. Ricken, Die Blatterpiize, S. 67. _ Psathy-

""ella diseminata Syn. p. 403; Sacc. Syll. V, p. 1134.

Auf Sandbanken, die zum Filtrieren des Wassers dienen, bei Kairo

('eg. Sickenberger in M6m. de I'lnst. %ypt. 1901, p. 331).

West
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Verbreitung: Europa, Eritrea, Zentral- und Sudafrika, Madagaskar,

Japan, Philippinen, Nord- und Sudamerika und Neu-Guinea. —Kosmopol.

Komponent.
Lentiiius lepideus Fr. Epicr. p. 390; Sacc. Syll. V, p. 581; Ricken,

Die BliiUerpilze, S. 83.

Auf Dunen bei Dekhelah im Westen von Alexandria (leg. G. Maire,

fide Magnus).

Verbreitung: Europa, Sibirien und Nordamerika. —Mediterr.-

borealer Komponent.

L. integrns I. Reicbert n. sp.

Pileo alutaceo in siccitate rugoso, pulverulenlo-squamoso, 7—9 cm,

tenaci-carnoso, margine sublobato; stipile apice obscuro et crasso, inferne

pallido-stramineo et sensim attenuate, superne 1—2cm crasso, 6—
8

cm

longo; lamellis pallido-stramineis, confcrtis, decurrentibus, acie obscura

integerrima; carne stramineo; sporis globosis, hyalinis cylindraceo-ellip-

ticis, 12-15 ;x longis, 4,5—6 jx latis, basidiis 34—38 [x longis, S-\0 [>-

lalis.

Hab. ad truncos Fici caricae L. apud Alexandriam, Decembri 1908

(leg. G. Maire im Mus. bot. Berol.!). —Endemischer Komponent.

Obs. Hut ledergelb, trockcn runzelig, staubig-struppig, am Rande etwas lappig,

zahfleischig. Sliel oben dunkel und dick, unten buttergelb und dunn, sich allmah ic i

nach unten verjungend. Lamellen buttergelb mil ganzer, dunkler Schneide, gedrang^

weit herablaufend. Fleisch strohgelb. Das Charakteristische dieser Spezies ist er

ganze Rand, sonsl Lentinus lepidius sehr ahnlich.

L. oinphalopsis I. Reicbert n. sp.

Pileo cenlrico vel subexcentrico, pallido-albo, sicco stramineo, um-

bilicato, margine lobato, 4—6 cm dlam., tenaci-carnoso; stipite albido,

sicco alutaceo, glabro, farcto, tenaci 2—3cm crasso; lamellis siccis, si

mineis, venoso-connexis, subconfertis, irregulariter fimbriatis, ^decu

tibus; sporis hyalinis, ellipsoideis, 6—9 jx longis, 4 —5 \i latis; basi

24—2« jx longis, 6—8 [x latis.

Hab. in ligno putei irrigationis ad Karnak, Martio 1914 (leg. Schweiv

FURTH in Mus. bot. Berol.!). —Endemischer Komponent
Obs. Hut blaC, trocken strohgelb, tiefgenabelt, Suum ein wenig gelappt zah-

fleischig glatt. Slid weiBlich, trocken ledergelb, kahl, zentral, aber auch
^^^^^^^'.^jj

vol! und zahe. Lamellen trocken strohgelb, queraderig, fast gedrangt, unrege d

gefranst, herablaufend. Unterscheidet sich von L. omphalodes Fr. durch le

^^^
und GroCe der Sporen, die bei L. omphalodes nach Quelet, Flore Myco

.

p.^^^-^^

kugelig und 5 [x groB sind. Gefunden von Schweinfukth bei Karnak am ^^""^/^
|^jj^^,j|

an der innenwand eines Bewasserungsschachtes, aus dem im Mauerwerk ^ o
^^t.

Holzwcrk sprossend und bestandig vom Wasser der Sch6pfeimer der Ssaqiea

Schizophyllam commune Fr. Syst. Myc. I, p. 233; Ricken,

Blatterpilze, S. 90.

Auf alien Fassern in Alexandria (leg) G. Maire, fide Magnus).
^

Verbreitung: Fast iiberall verbreitet. —Kosmopol. Komponen .

'k1

.if

1'

^
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Inoloma bolare (Pers.) Fr. Epicr. p. 282. — Agaricus bolaris

Pers., Syn. p. 291; Sacc. Syll. V, p. 931; Ricken, Die Blatterpilze, S. 154.

In der Wiiste von Ramleh nicht unweit von einem Garten (leg.

O.Schneider in Isis, Dresden, 1871, S. 156).

Verbreitung: Europa. — Eurymediterr. -mitteleurop. Kom-
ponent.

Pholiota alexaiidriiia I. Reichert n. sp.

Pileo albo, glabro divaricato, carnosuIOj 2 —3 cm diam.; stipite albo,

fibroso, inferne sensim attenuato, annulo fixo; lamellis ferrugineis, inte-
r

gerrimis, non confertis, adnatis; sporis ellipticis, pallido-fuscis, 6,5 —8,5 [x

longis, 4,5 —6 a latis; basidiis claviformibus, 20 —26 [x longis, 6,5 —8,5 ix

lalis.

Hab. in locis graminosis areae circa aedes sacras apud Alexandriam,

1. Decembri 1909 (leg. G. Maire in Mus. bot. Berol.!). —Endemischer

Komponent.
Obs. Hut nach Angaben des Samiiilers im frischen Zustande weiC, im Irockenen

Ilerbarzustande braun, glatt ausgebreitet, dunofleischig. Stiel ursprQnglich nach Angabe

des Sammlers weiG, faserig, nach unten verjungt, mit festem Ring. Lamellen rosl-

Tarben, ganzrandig, nicht gedrangt, angewachsen. Sporen clliptisch und helibraun.

Bdftidien keulig.

Flammula acuminatospora I. Reichert n. sp.

Pileo alutaceo-flavescente, glabro, explanato, cuticula solubili, carno-

sulo, sicco 6 —8 cm diam.; stipite pallido-fusco, fibroso, basi lenlter in-

crassato, sicco 7—9 cm longo, 1—1,5 cm lato; lamellis ferrugineis, non

confertis, emarginatis, non decurrentibus, acie pallida; sporis ellipticis,

leniter curvatis, ochroleucis, 7—8 jx longis, 4—5 \i latis. —Taf. II, Fig. 12.

Hab. in ripa canalis apud Ras-el-Khalib, 29. Octobri 1909 (leg.

G. Maire in Mus. bot. Berol.!). —Endemischer Komponent.
Obs. Hut falb, glatt ausgebreitet mil leicht abtrennbarer Haul. Slid faserig,

faib-braunlich, mit etwas verdickter Basis. Lamellen roslfarbig mit heller Schneide,

ausgebuchtet. Sporen elliptisch, etwas gekriimmt, in eine Spitze auslaufend. —Cha-

rakteristisch fur diese Art sind die unrcgelmaCigen, fast gekrummlen, mit dem Slcrigma

zusammen abfallenden Sporen.
'

F. Schweinfurthii I. Reichert n. sp.

. Pileo sicco albo, subfusco, glabro, solido, juventate semiglobose deinde

carapanulato vel umbracuUformi, carnoso, crasso, 6—12 cm diam.; stipite

albido, juventate inOalo, 4—6cm crasso, 4—6cm longo, deinde basi

^^rasso, superne attenuatiore usque 1 3 cm longo, superne 1 —2cm crasso,

basi 4—6 cm crasso; lamellis fuscis, deinde siccis, nigrescenti-fuscis, sub-

conferlis, emarginatis; carne albido-flavescente; sporis ochroleucis 6—7 jx

longis, 4,5-5 [x latis; basidiis 28—35 .x longis, 6,5-7,5 ;x lalis; cystidis

noQ observatis. —Taf. II, Fig. 13.

Hab. in hortis apud Heliopolis et Assiut (leg. Schweinflrth im Mus.

^ot. Berol.!). —Endemischer Komponent,
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Obs. Hut im trockenen Herbarzustande weiClich und glalt, in der Jugend fast

halbkugelig, spater schirmartig, dickfleischig. Stiel in der Jugend aufgeblasen dick,

spater nur an der Basis dick, nach obcn verdiinnt. Lamellen braunlich, zuletzt im

trockenen Zuslande schwarzlich braun, ausgebuchtet.

Naucoria pediades Fr. Syst. Myc. I, p. 290; Sacc. Syll. V, p. 850;

Ricken, Die Blallerpilze, S. 210.

Im Holelgarten bei Heluan, Januar bis Februar 1900 (leg. Schwein-

FURTH nach Hennings in Hedw. XL, S. [98^); am Ufer des Kanals bei Hadra

bei Sidi Gaber, Ende Juni lOOi (leg. G. Maire im Bot. Museum Berlin!). .

Verbreitung: Europa, Sibirien^ Nordamerika und Australien.

Kosmopolit. Komponent.
Obs. Die GrOCe der Sporen scheint von Fries nicht ganz richtig angegeben zu

sein. Nach ihm sind die Sporen 10—-12 a lang, 4—5 ,a breit, wahrend in Wirklichkcit

die Sporen viel breiter sind. Nach verschiedener Sporenmessung von Exemplaren aus

verschiedenen Standorten ergab sich eine GroGe von 4 —13 ti. zu 6—8 a.

P* vervacti Fr. Syst. Myc. I, p. 263; Sacc. Syll. V, p. 843; Ricken,

Die Blatterpilze, p. 210.

abischen Wiiste (leg. W. Barbey in Rev. Myc. HI,

p. 24, 1881 und Herb. 1882, p. 172).

Verbreitung: S.-Europa, Deutschland und Schonen. — Eury-

mediterr.-mitteleurop. Komponent.
Galera rubiginosa Pers. Syn. p. 385; Sacc. Syll. V, p. 868.

Auf Lauberde in einem Kalthause von Christ. Stamm, 15. ApriH902

(leg. ScHWEiNFURTHuach p. Henmngs in Hedw. XLl, 1902, S. [212]).

Verbreitung: Europa. —Eurymediterr. -mitteleurop. Kom-

ponent.

G
Blatlerpilze, S. 225.

8; Sacc. Syll. V, p. 860; Ricken, Die

Auf Rasenplatzen beim Hotel Shepheard in Kairo, 10. Dezember 1893

(leg. ScHWEiNFURTHnach Hennings in Hedw. XXXIV, S. 333).

Verbreitung: Europa, Ost- und Sudafrika, Nord- und Sudanierika

und Tasmanien. —Kosmopolit. Komponent.
Psalliota campestris (L.) Fr. Syst. Myc. p. 281. —Agaricus cam-

peslris Linn. Suec. n. 1205. Ricken, Die Blatterpilze, S. 237.

Im Garten des Franzosischen Konsulats bei Suez (leg. Deflers nach

SicKENBBRGER in Mem. de I'lnst. Egypt. 1901, p. 331); in der Umgebung

von Kairo (leg. Bovfi nach Decaisne in Ann. d. sc. nat. Bot., 2. Ser., t.

YI, p. 193); bei Rosette (leg. Delille in Mem. bos. p. 33).

Verbreitung: Europa, Sibirien, Mongolien, Nord- und Siidafnka,

Nordamerika und Zeylon. —Kosmopolit. Komponent.
P. campestris (L.j Fr. f. alba Vitt. Sacc. Syll. V, p. 998.

An den Ufern der Bewasserungsgraben bei Kairo, November 18

(leg. SCHWEINFURTHbei Roumeguere in Rev. myc. 1 887, Nr. 86, p- ^^^i'

Verbreitung: Italien, Deutschland und England. —Eurymediterr.-

naitteleurop. Komponent.
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Hypholoma appendiculatum Bull. t. 392; Fr. Hym. Eur. p. 296; Sacc.

Syll. V, p. 1039; Ricken, Die Blatterpilze^ S. 247.

Unter Salix safsaf Forsk. bei Sagasig, 5. Januar 1892 (leg. ScHWEI^f-

PURTH in Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 103); zu Kairo im Sladtteil Ismaila

auf Gartenland, Dezember 1 886 (leg/ Schweinfurth nach RouMEGutRB in

Revue Mycol. 1887, Nr. 36, p. 205); zu Kairo bei Gesire-Fleurist im Gar-

ten, Dezember 1901 (leg. Scbweinfurth in Hedw. XLI, 1902, S. 212);

im Garten bei Heluan, 28. Januar 1900 (leg. Scbweinfurth bei Henninos,

in H6dwigia XL, S. [98]); bei Kairo und Fajum (leg. Mme. Seroeux nach

Sickenberger in Mem. del I'Inst. Egypt. 1901, p. 331); bei Kairo West,

Januar 1912 (leg. Scbweinfurth im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Europa, Japan, Nord- und Sudamerika. —Kosmopol.

Komponent.
Obs. Sporen ellipsoidisch, violett braun, 7,5-6//!., 4—4,5// breit Zystiden keulig

lanzettlich, 30—40 /.i I., 7—9 /« br., Basidien 17—21 /x 1., 7,5— 8,5 // br.

Psathyra Schweiiifnrthii (Roumeguere) I. Reichert n. nom. —Psa-

thyrellaSchweinfurthi Roumeg. in Rev. Mycol. 1887, Nr. 36, p. 205;

Sacc. Syll. IX, p. 1 45. .

'

In Gruppen am FuBe von Orangenbaumen bei Kairo, Dezember 1886

(Quartier d'Ismaila) (leg. Scbweinfurth,' nach Roumeguere 1. c. und im

Bot. Mus. Berlin!); bei Kairo und Kassr-el-Ain [leg. Sickenberger in Mem.

de I'Inst. Egypt. 1901, p. 332).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endem. Komponent.

Obs. DieserPilz wurde von Roumegukke als Psathyrella bestimmt. Nach ge-

nauer Untersuchung der im Botanischen Museum Berlin aufbewahrten Original-Exem-

Plare von ScHWEiNFURTH-RouMEcufiRE stellte sich heraus, dafi der Pilz eine Psathyra

ist. Er besitzt, wie noch aus den trocknen Exemplaren und aus der beigefugten Ab-

''Mung zu ersehen ist, ein ilockiges Velum, einen gefurchten Hut und purpur-schwarzc

Sporen, welche fur die Gattung Psathyra nach Ricken, S, 256 und S. 244 charakte-

Hstisch sind. Von Panaeolus unterscheidel sich unser Pilz durch die eilipso.dische Form

iler Sporen und gefurchten Hut. - Da die Diagnose RouMEcufiRES luckenhaft .st pollen

^vir hier eine ausfuhrlichere Beschreibung bringen. - Hut im frischen Zuslande nach

der Abbildung von Schweinfuhth schwarzlich grau gerieft, fast gefurcht, mit klemen

Fiocken bestreut, hygrophan, trocken, halb braunlich, anfangs glockig, spater ausgc-

breitet, 1 -
1

,2 cm diam., hautig. Stiel grau, zart fleischig bestaubt 2-3 cm 1., 2-4 mm

K rOhrig, zerbrechlich. Lamellen zuerst weiBlich spater schwarzhch, angowachsen, sciir

dunn, entfernt stehend. Sporen ellipsoidisch schwarz purpurn, glatt, 7—1 ,a 1., o 6 .a r.

Basidien 14-16 /i 1., 6-8 /x br. ZyStiden keulig-bauchig, 9-12 // 1., 6—7." br.

Pilosace algeriensis Fries in Hym. Eur. p. 283; Sacc. Syll. V,

p. 1011.

Im Garten des Herzogs von Aumont, auf der Insel Rodah bei Kairo,

Februar 1887 (leg. Scbweinfurth bei RouMEGufeRE in Rev. Mycol. 1887,

^^' 36, p. 205); bei Kairo (leg. Siceenberger in M6m. de I'Inst. Egypt.

<901, p. 331).

Verbreitung: Algerien. —Nordafrik. Komponent.
^

Botanische Jahrbficher. LVI. Bd.
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ranaeolus canipanulatus L., Suec. 2, n. 12i;3; Sacc. Syll. V, p. 1121;

RiCKEN, Die Blatterpilze, S. 267.

Auf gediingten Blumenbeeten zu Gesireh bei Kairo, \i. OktoberlOOl

(leg. ScewEiNFURTH nach P. Hennings in Hedw. XLl, 1902, p. [212]); auf

Pferdemist des Gartens des Grand Hotel in Luksor, 17. Marz 1902 (leg.

ScewEiNFURTii nach P. Hennings in Hedw. 1. c.)

Verbreitung: Europa, Sahara, Sudafrika, Philippinen, Zeylon, Sud-

amerika. —Kostnopolit. Komporient.

P. fimicola Fries Syst. Myc. I, p. 301; Sacc. Syll. V, p. 1124;

RicKEN, Die Blatterpilze, S. 269.

Auf Rasenplatzen im Garten des Hotel Shephead zu Kairo, Dezember

1893 (leg. ScHWEiNFURTH nach P. Hennings in Hedw. XXXIV, S. 332).

Verbreitung: Europa, Siidafrika und Nordamerika. —Kosmopolit.

Komponent.
Obs. Der Filz stimmt mit der Abbildung von Cooke Tafel 632 uberein. Hut

auBen schmutzig, helledergelb. Lamellen schmutzig-grau, Sporen elliptisch, kaum zitronen-

formig, lO—U/i 1., 7—8 fx br.

P. retirugis Fries Epicr.- p. 235; Sacc. Syll. V, p. 1120; Ricken

Die Blatterpilze, S. 268*

In einem feuchten Garten am Nil unter einem Limonenbaum, 24. April

1893 (leg. ScHWEiNFURTH nach P. Hennings in Hed. XXXIV, S. 332); am

Uf^r des Kanals Sahel an Qrasplatzen bei Ras-el-Khalig (Garbieh), 25. Ok-

tober 1909 (leg. G. Maire im Bot. Mus. Berlin!); im Garten von Luksor,

Februar 1914 (leg. Schweinfurth im Bot. Museum Berlin!)

Verbreitung: Europa und Kalifornien. —Medit. -boreal. Kom-

ponent.

Obs. Sporen fast zitronenformig, ^2—16 // 1., 7—10
fj.

br. Unterscheidet sich von

den andern in Agypten vorkommenden Panaeolusarten besonders durch den runzeligen

Hut. Die GroBenangabe von Saccardo (Syll. V, p. 1120) 26—20 /n 1. stimmt nicht.

Auch die europaischen Exemplare des Berliner Herbars besaJJen kcineswegs solche groCen

Sporen,

Volvaria speciosa Fries in Hyn. Eur. p. 183; Sacc. Syll, V, p. 661;

Ricken, Die Blatterpilze, S. 274.

Im Garten der Insel Rodah bei Kairo, Januar 1890 (leg. Schweinfurtb

nach P. Heivniivgs in Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 1 02).

Verbreitung: Europa, Mittelafrika und Nordamerika. —Kosmopolit.

Komponent.

Lepiofa meleagris Sowerb. p. 171; Sacc. Syll. V, p. 36; Ricke>,

Die Blatterpilze, S. 322.
"

Im Garten des Antoniadis am Kanal auf Lauberde, 24. Mai 1902 und

in Luksor, Januar 1902 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings in Hedw.

XLI, 1902, S. [212]).

Verbreitung: Deutschland, Osterreich, England, Abyssinien und In-

dien. —Gerontog. Komponent.

>-
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,1

L. liolosericea Fries Monogr. p. 26; Sacc. Syll. V, p. 42; Ricken,

Die Blatterpiize, S. 319.

Auf Rasen von Gynodon dactylon, in Filz eingebettet, im offent-

lichen Garten bei der Brucke am Westufer des Nils, Kairo West, 25. No-

vember 1913; West-Kairo in Garten, Dezember 1910 und in Alexandria bei

Ramleh bei Sidi Gabar, November 1910 (leg. ScHWEmFURiH im Dot. Mus.

Berlin!).

Verbreitung: Deutschland, Osterreich, England und Schweden. —
Agyptisch-nord euro paisc her Komponent.

i

Obs. Da die Diagnose dieses Pilzes bei Sacgardo und Rickex sehr liickenhaft ist,

mochte ich hier die Beschreibunor er^anzen. —Hut weiB, glatt, zuerst glocken- nachher

tellerformig mit eingerolltem Rand, 1,5—3 cm diam.,Stiel weiB, glatt mit dauerhaftem,

weiBem, unbeweglichem Ring, knollig, etwas hohl 3—5 cm 1., 1,5—2 cm br. Lamellen

im trockenen Zustand braunlich, frei, vom Stiel entfernt. Sporen elliptisch, hyalin 7—8^
1., 4,5— 6 ^u br., Basidien keulig, 30—34 « l, 7—8 fx br., Zystiden schlauchmrmig, spin-

delig, 34-38 ^a 1., 7 —8 ^1 breit.

Triclioloma melaleucum Pers. Syn. p. 355; Sacc. Syll. V, p. 134;

RiCKEN, Die Blatterpiize, S. 355.

Auf Rasenplatzen im Garten des Hotels Shepheard zu Kairo, 10. De-

zember 1893 (leg. ScHWEiNFURTH in Iledw. XXXIV, S. 333).

Verbreitung: Europa. —Eurymediterr.-mitteleurop. Kom-

ponent.

Clitocybe Mairii I. Reichert n. sp.

Pileo sicco brunneo, piano, glabro, margine inflexi, 5—7 cm diam.;

stipite sicco, fusco cylindraceo, farcto, 1—2cm lato; lamellis pallido-fuscis,

non confertis,' decurrentibus; sporis hyalinis ellipsoideis, 7—9^ longis,

5—6^« latis; basidiis claviformibus, 25—28 h longis, 5—7 /( latis.

Ilab. in declivibus viae fereae, apud Kafr Daouar 12. Januario 1909

(leg. G. Maire in Mus. bot. Berol.!).

Obs. Hut im trocknen Zustand dunkelbraun, flach, kahl mit eingebogenem Rande

5-7 cm Diam. Stiel im trocknen Zustand braun, gleich dick ausgeslopft. Lamellen

''iilb, herablaufend.

C. mellea (Vahl) A. Ricken in Blatterpiize, S. 362. - Armillaria

n»ellea Vahl Fl. Dann. t. 1013; Sacc. Syll. V, p. 80.

Gruppenweise im Zool. Garten von Giseh bei Kairo, 20. Dezember

'901 (leg. ScnwEiNFURTH nach P. Hennings in Hedw. XLI, S. [212], 1902),

'm Zool. Garten von Kairo West, Dezember 1911 (leg. ScnwEmFURTii im

Bot. Mus. Berlin!)

Verbreitung: Europa, Indien, Amerika und Australien. —Kos-

'^opolit. Komponent.

Pleurotas ficicola Mont, in Ann. Sc. nat. Bot. 2, ser. IV, p. 1 93.

Pterophylius Bovei Lev. in Ann. Sc. nat., 1844, p. 178; Sacc. Syll.

P- 654.

45*
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An Slammen von Ficus sycomorus in Agypten (leg. Bo\t nach

MoNTAGNEin Syll. Crypt, p. 114).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endem. Komponent.

Fhallaceae.

Ithyphallus impudicus (L.) Fries. Syst. Mym. II, 1823, p. 283.

Phallus impudicus L. Suec. n. U61 ; Sacc. Syll. VH, p. 8; Holl(5s,

Die Gastromyzeten Ungarns, S. 26.

Bei Damiette und Siut (leg. Delile in Mem. Bot., p. 33).

Verbreitung: Europa, Algerien, Japan und Nordamerika. —Eury-

mediterr.-zirkumboreah Komponent,

Dictyophora phalloidea Desvaux in Journ. de Bot. II, Paris, 1809,

p. 88; Sacc. Syll. VII, p. 3.

Auf dem Wege von Salehyeh bei Quatyeh und El Arisch (leg. Gene-
+

ral Reynier bei Delile in Mem. Bot. p. 33).

Verbreitung: Kamerun, Ostafrika, Tonkin, Samoa, Sildamerika (Bra-

silien und Gujana), Australien und Neu-Guinea. —Agyptisch-pantrop.

Komponent.

Hymenogastrineae.

Secotiaceae*

Moutaguites radiosns (Pallas) HoU. Gaslerm. vonatk. helyesb. Termeszelr

Fuzet, XXV, 1902, p. 96. —Agaricus radiosus Pallas, Reise, II, T.

W. u. F. 3 (1777). —Montagnites Candollei Fr. Epicr. p. 244; Sacc.

Syll. V, p. 1140. —Montagnites Candollei Fr. v. minor P. Henn. Hedw.

VI, 1901, S. (98).

An der Mundung des Wadi Duglar bei Kairo, 22. April 1902 (leg.

ScHWKiNFURTH nach Hennings inHedvv. XLI, 1902, S. [212]); auf den Dunen

von El-Arisch (leg. Deflers nacb Sickenberger in Mem. de I'lnst. Egypt-

1901, p. 331); bei Wadi Riched bei Heluan, 19. Februar 1900 und 11. Marz

1900 (leg. ScHWEiNFL'RTH nach Hennings 1. c. und im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Tunis, Algerien, Sudfrankreicb, Griecbenland SudruCland

(Kaspisches Meer), Ungarn, Jemen, Aralsee,' Irtisch, Kalifornien, Texas,

Argentinien und Neu-Seeland. —Kosmopolit. Komponent.

Gyrophragmiuiu Delilei Mont. Fl. Alg. I, p. 369; Sacc. Syll. VII,

p. 51.

Am Meer bei Ramleb bei Alexandria, 7. Mai 1912 (leg. ScewEiNFiiRTfl

nacb P. Hennings in Hedw. XLI, 1902; S. 212); in der Sandwusle bei den

Pyramiden, bei Giseh bei Kairo, 25. April 1908 (leg. Bornmuller nach

Magnus in Hedw. XLIX, S. 98); beim Wadi-el-Arisch an der Meereskusle

(leg. Deklehs nach Sickenberger in M6m. de I'lnst. Egypt. 1901. p. 331),

bei Dongola (leg. Ehrenberg, fide Magnus); bei Alexandria auf Sandhugeln

-nil

'^

ni h
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auf Tomatenfeldern bei Mandara bei Ramleh. 23. Mai I8U3 (leg. Schwkin-

FCRTH in Hedw. XXXIV/S. 333).

Verbreitung: Algerien und Zentralasien. —Eurymediterr. Kom-
ponent.

Nidulariaceae.

Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni in Sacc. Syll, VII, p. iO. —
Nidularia stercorea Schweinitz, Trans. Am Phil. Soc. i, p. 453, 1834;

HoLLds, Gasterom, S. 137.

Auf faulenden Zweigen einer Baumwollenslaude bei Cherbinej ?o. Ok-

tober 1909 (leg. G. Maire, fide Magnus).

Verbreitung: Deutschland, Ungarn, Madagaskar, Nord-undSQdamerika.

Kosmopolit. Komponent.

Fodaxonaceae.
F

Podaxon aegyptiacus Mont. Syll. Crypt, n. lOii. —Cauloglossum

aegyptiacum (Mont.) Corda, Icon. Fung. VI, p. 18; Sacc. Syll. VII,

p. 58.

Wuste BovE nach De-

CAisNE, Ann. so. nat. Bot. 2, ser. Ill, p. 117); am Wege zum Gebel-el-

Haschab (versteinerter Wald), 5. Mai 1879 (leg. Schweinflrth im Bot.

Mus. Bed.!).

Verbreitung: Amboland, Sudwestafrika, Eritrea, Jemen und St. Vin-

cent. —Mediterr.-afrik. Komponent.

P. arabicus Pat. Bull. Soc. Mycol. 1887, p. 122; Sacc. Syll. IX,

p. 268.

Im Sande zwischen Bir Masar und Bir Abou I'Efeyn, in der Gegend
^

^901, p. 232).

g. Deflbrs nach S^CKE^BKRGER in Mem. de I'lnst. Egypt.

Verbreitung:EritreaundJemen. —Agyptisch-erythreoarabischor

Komponent.
.

P. calyptratus Fr. Syst. Myc. IH, p. 63; Sacc. Syll. VII, p. 59.

• Am Rande der Libyschen Wuste bei Abu Roasch bei Kairo, April

^^90 (leg. ScHWEiNFURTHnach IIennings in Engl. Jhrb. XVIf, 1893, S. 39);

''^estlich von Quatieh, 29. April 1887 (leg. Ascherson im Bot. Mus. Ber-

'io!) bei Suakim, 18. September 18G8 (leg. ScnwEiNFiiRTH im Bot. Mus.

Berlin!).

Verbreitung: Eritrea, Nord- und Sudwestafrika und Indien. —
^gyptisch-afrikoindischer Komponent.

P. carcinomalis (L.) Fr. Syst. Nye. HI, p. 02' —Lycoperdon car-

cinomale L. fil. Suppl. p. 453; Sacc. Syll. VII, p. 58.

Wuste Pyramids

von Giseh, 16. April 1884 (leg. Schweinfurth im Bot. Mus. Berl.l).
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Verbreitung: Eritrea, Zentral-, Siidwest- und Siidafrika, Kalifornien,

Neu-Mexiko und Australien. —Agyptisch-pantropischer Komponent.
Obs. Diese Art ist besonders charakteristisch durch das der Ansalzslelle entgegen-

geselzte, abgestumpfte Ende der Sporen. Die Basidien sind, wie eine Untcrsuchung von

Exemplaren aus verschiedenen Standorten gezeigt hat, nicbt farblos wie Patouillard

im Bull. Soc. Myc. ^890, p. 164 angibt, sondern hell braunlich bis schwach rostfarbig.

Die Slellung von Pod. carcinomalis zu der Gruppe von gelben und olivenfarbigcn

Sporen mit farblosen Basidien durch Patouillard, die iibrigens audi Ed. Fischer in den

Nat. Pflanzenfamilien I. Teil, S. 333 iibernimmfc, wird nicht stimmen. Podaxon car-

cinomalis muB zur Gruppe mit farbigen Basidien gestellt werden.

P. Deflersii Pat. Bull. Soc. Myc. 1890, p. 165. —Catachyton afrum

Ehrenberg ms. pro gen. cf Fries, Syst. Ill, 62; Sacc. Syll. IX, p. 267.

In der agyptischen Wiiste 1822/25 (leg. Ehrenberg nach K. Schuman??

in Symb. Pbys. Bot. II, Taf, III, B).

Verbreitung: Nubien und Jemen. —Agyptisch-erythreoarab.

Komponent,

P. squamosus Pat. Bull. Soc. Myc, '1891, p. 209; Sacc. SyH. XI,

p. 159. - '

In Diinen von El-Arisch (leg. Deflers nach Sickenberger in Mem. de

rinst. Egypt., 1901, p. 332).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt, —Endem. Kompo-
nent.

%

p. indicas Spreng. Syst. Veg. IV, p. 518. —Podaxon pistillaris

(L.) Fries Syst. Myc. Ill, p. 63.

Bei Bir Abu Bellah, 27. April 1880 (leg. Schweinfurth im Bot. Mus.

Berlin!)

Verbreitung: Zentral- und Siidafrika, Kap Verd., Madagaskar und

' Ost-Indien. —Eurymediterr.-afrikoindischer Komponent.
Obi?. Das charakteristische Merkmal von P. indicus ist nach Patouillaud in Bull.

Soc. Myc. 98, p. 163 und Berkelev in Hooker Journ., I84S, p. 222, t. <0 die Beschup-

pung des Peridiums und Stieles und die purpurroten Sporen. Unser Exemplar zeigt

einige Abweichungen. Die Schuppen sind nicht so breit, wie es Berkelev auf seiner j

Abbildung 1. c. angibt. Die Membran der purpurroten Sporen ist hyalin. Die Basis

ist fast nicht verdickt. Das Capillitium istsparlich entwickelt und ist purpurrot gefarbt.

Basidien sind 30—36 ft I. und 10—13^ br. Die Sporen 9—la^u 1. und 7—9 ^u br.

Das Kapilitium 4,5— 5,5 ,u dick. Ob da eine neue Spezies vorliegt, muB einer spateren

Unfersuchung vorbehalten bleiben, wenn melir Vergleichsmaterial zur Verfugung slehen

wird.
j
J

Phellorina Delestrei E. Fischer in Nat. Pflanzenfamilien I, 1, S. 33i;

Sacc. Syll. VII, p. 143.

Wadi

Verbreitung: Turtis, Algerien, Syrien, Sahara, Guinea und Sibirien.

Gerontog, Komponent,

P. squamosa Kalchbr. et Mac. Owan in Mem. Acad. Budapest, 1884,

f. 203; Sacc. SyU. VII, n. 145.
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1

In AVadi Alor (leg. Schweinfurth nach P. Henn. in Bull, de I'Herb.

Boiss. I, p. 100); bei den Pyramiden bei Giseh bei Kairo und bei W^di

Arabah (leg. Schweinfurth, nach RouMEGufeRe in Rev. Myc. Nr. 36, 1897,

p. 207); bei El-Arisch bei Sat, 6. Mai 1887 (leg. Ascherson im Dot. Mus.

Berlin!).

Verbreitung: Eritrea, Jemen und Natal. —Agyptisch-erylhreo-

arabischer Komponent.

P. squamosa Kalchbr, et Mac Ow. var. mougolica P. Hennings in

Engl. Jahrb. XIV, S. 362; Sacc. Syll. XI, p. 167.

In Wadi Arabah, 22. April 1877 (leg. Schweinfurth, nach Hennings

I. c. und im Bull, de I'Herb. Boiss. I, p. 100).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endem. Komponent.

Tylostomataceae.

Tylostoma mammosnm(Mich.) Fr. Syst. Myc. HI, p. 42. —Lyco-

perdon mammosumMich. gen. v. 217, n. 10; Sacc. Syll. VII, p. 60.

In der Wuste bei Kairo (leg. Delile in Mem. Bot. p. 33).

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, Schweiz, Un-

garn, Bosnien, Bulgarien, Deutschland, Belgien, England, Schweden, Ruilland,

Nordamerika und Australien. —Kosmopolit. Komponent.

T. tortttosum Ehrenberg. Fr. Syst. Myc. Ill, p. 43; —T. volvatum

Bors. cov. in Sapiski Imperatorskoj Academy Nauk VII, p. 189. —T.

Boissieri Kalchbr. in Rev. Myc. 1881, Tab. XV, Fig. 2'. —T. Jour-

dani Pat. Rev. Myc. 1886, p. 143. —T. obesum G. et E. in^Grevillea

VI, 1877/78, Tab. 100, Fig. 24.

Club. XXVIII, p. 430. — T. kansense Peck in Bull. Torr. Bot. Club

XXVIII. p. 430. —T. Meyenianum Morgan in Journ. Cincinn. Soc. nat.

Hist. XII, 1890, p. 165. —T. Schweinfurthii Bres. in Engl. Jahrb.

XIV, 1891, S. 359, —T. Barbeyanum Henn. Bull. lUerb. Boiss. I,

1893, p. 99. —T. Laceratum Ehre'nberg, Fries. Syst. Myc. Ill, p. 44.

White

Wuste

W

Wuste
de I'Herb. Boiss. I, p. 99); zwischen Kairo und Deir-el-Beda (leg.

SiCKBNBERGER in Mcm. I'Inst. Egypt. 1901, p. 332); in der "'

tarieh bei Kairo, 2. April 1900 (leg. Schweinfurth nach P Hkn.m.ngs m

Hedw. XLI, 1902, S. [214]); im Sande auf dem Wege nach Suez, Mittel-

agyptische Wuste auf der arabischen Seite bei Kairo, 22. April 1879

Oeg. Schweinfurth im Bot. Mus. Berlin!); an der Mundung des Wadi Dugla

bei Kairo 22. April 1902 (leg. Schweinfurth nach P. Henn. in Hedw. XM,

'^02, S. [2141).
'

.

Verbreitung: Tripolis, Algerian, Kleinasien, Nubien, Eritrea, Sudan,

Sahara, Mittelasien, Arabien, Kalifornien, Neu Mexiko und ;Nordamenl<n.

Kosmopolit. Komponent,
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>

Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. —Lycoperdon phalloides Dicks.

Crypt. Brit. A, p. 24; "Sacc. Syll. VII, p. 66; Hollos, Gastromyc. Ung.,

S. 38.

Bei der Nilbrucke im agyptischen Tale gegenuber Kairo, Dezember

i880 (leg. ScHWEiNFURTH Im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Frankreich, Italien, Ungarn, RuBland (Wolgasandj, Sud-

afrika, Madagaskar, Kaukasus, Turkestan, Sibirien, Kalifornien, Peru, Bra-

silien, Mexiko, Argentinien und Patagonien. —Kosmopolit. Kompo-

nent.

Battareopsis Artini P. Henn. in Hedw. XLI, 1902, S. 212.

In der Villa des Tito Pascba-Hekekyan , unterbalb des asphaltischen

FuCbodens zu Alexandria, Dezember 1901 (leg, Artini Pascha-Jakub, nach

P. Henn. 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endem. Ko.mponent.

Obs. Nach v. Hohnel (Mycol. Fragmente, 1910, p. 835) ist Battareopsis Artini

keine Secotiaceae wie P. Hennings 1. c. annimmt, sondern ein Plektobasidiomyzet, der

nahe verwandt ist mit Battarrea. Unterscheidet sich von ihra nur durch den Mangel

an Capillitium.
I

" - , -

Fungi Imperfecti.

Sphaerioidaceae

.

Phyllosticta palniariim Rabenh. Hedw. 1876, S. 120; Sacc. Syll.

Ill, p. 65.

Auf Phoenix dactylifera L. bei Esneh am oberen Nil (leg. E. Stein-

berg, fide Magnus).

Verbreitung: Mexiko. —Agyptisch-mittelamerikanischer Kom-

ponent.

Macrophoma Engleriana I. Reichert n. sp.

Pycnidis sparsis, superficiem'caulum tangentibus, interdum gregarns,

matrice demersis, cum hyphis laxis, vestatis, 1—90—250 (ft Ipngis, 110

bis 200 /i latis; ostiolo 30—50 /t longo, 30-40 ^t lato; sporis subcylin-

draceis, interdum subcurvatis hyalinis, 20—28 ^i longis, 5 —6 /tt latis, mcm-

brana tenui; hyphis fertilibus non distinctis. —Taf. Ill, Fig. 2.

Hab. in caulibus Anabasis articulatae (Forsk.) Moq. ad Kahiram

1822/"- Endem. Komponent.
Obs. Fruchtgehause zerstreut, die Obernache der Stengel bedeckend, manchmal

zusammengedrangt stehend, im^ewebe sitzend, die Epidermis durch die breite und

weitgefiffnete Mundung durchbrechend. Pykniden schwarzlich braun, von lockeren Hyphen

umgeben. Sporen langlich zylindrisch mit abgerundeten Enden, sehr diinnwandig manch-

mal gekrummt, Sporentrager undeutlich. Vergesellschaftet mit Coniothyrium Die-

dickeanum n. sp. Die Wand des GehSuses ist besonders oben an der Mundung dick und

wird in der Richtung zur Basis immer dunner.

Cicinnobolns Cesatii De Bary in Morph. Phys. der Pilze, S. 7<;

Sacc. Syll. Ill, p. 218; AUescher, Rabenhorst, Kryptogamenflora VI, S. 481;

DiBDicKE, Kryptogamenflora der Mark Brandenb., S. 230.
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L-

. In Oidium auf Vicia calcarata Desf. bei Senures in Fajum, Marz

1999 (leg. ScewEiNFURTH nach Thumen in Grevillea, VIII, p. 51); in Oidium

erysophoides Fr. auf Linum usitatissimum L. bei Senures in Fajum,

April 1879 (leg. Schweinfurth I. c).

Verbreitung: Portugal, Italien, Frankreich, Deutschland, England,

Bulgarien und Kaukasus. —Eurymedit.-mitteleurop. Komponent.

Vermicularia culmifraga Fr. in Summa veg. Scand. p. 420; Sacc.

Syll. Ill; p. 234; Allescher in Rabenhorst, Kryptogamenflora, VI, S. 504.

Auf Imperata cylindrica bei El-Marg, 27. April 1908 (leg. Bornmullkr,

Hedw. XLIX, p. 99).

Verbreitung: Schweden. —Agyptisch-nordeurop. Komponent.

Obs. Ob DiEDicKEs Ansicht 1. c, daB Vermicularra gar kein Gehause besitzt

f
und deshalb nicht zu den Sphaeropsidaceae, sondern zu den Tuberculariaceao

zu stellen sei, richtig ist, konnte an obiger Art nicht nachgepriift werden.

Coniotlivrium Diedickeanum I. Reichert n. sp.

Pycnidis confertis, epidermidem erumpentibus, oblongis raro globosis,

80—100 jjL latis, 120—150 jx longis; ostiolo pachydermo, poro 30—40 jx

late; sporis cylindraceis, initio hyalino-fuscescentibus, deinde apicibus ob-

scuro-brunneis, 7—14 [x longis, 2,5—3^5 [x crassis, pseudoparaphysibus

intermixtis. —Taf. Ill, Fig. 3.

Hab. in caulibus aridis Anabasis articulatae (Forsk.) Moq. ad

Kahiram, Novembri 1820/25 (leg. Ehrenberg in Museo bot. Berol.!).

Endemischer Komponent.
i* Obs. Fruchtgehause dichtstehend, unter der Epidermis, diese mit der Miindung

durchbrechend, in der Lange gestreckt, seltener rund, Mundung dickwandig. Die

auBere Scbicht des Gehauses groCzellig, nach innen kleiner werdend, hellbraunlich,

^S-n|x dick. Sporen zylindrisch, anfangs hellbraunlich, spSter dunkler und an den

Enden dunkelbraun, untermischt mit fadigen Paraphysen. Sporentrager fehlen. Mil

Macrophoma Engleriana n. sp. vergcsellschaftet. Die GroBzelligkeit des GehSuses

und die GreCe der Sporen, die bei Coniothyrium selten sind, wurden fiir Splia -

ropsis sprechen. Ich habe mich jedoch entschlossen, mit Zustimmung von II. Diedicke,

dem ich den Pilz zur Priifung eingeschickt habe, den letzten zu Coniothyrium zu

stellen wegen des volligen Fehlens von Tragern. Besondcrs charakteristisch fur die

Art sind zwei braune Flecke an den Enden der Sporen. Durch eine Membranvcrd.ckung

heben sich diese Telle dunkler ab.

C. sporoboli I. Reichert n. sp.

Pycnidis solitariis vel gregariis, maculas atras oblongas vel mde-

terminatas formantibus, 60-110 u diam.; poro 15—35 ix lato, globoso

interdum oblongo; telo parenchymatico, extus fusco, interno sensim di-

lutescente; sporis ovoideis, ellipsoideis, fuscescenti-cupreis, 7—1
1

|x longis,

>—6 {1 latis. —Taf. Ill, Fig. 4. ,

'
'

Hab. in foliis Sporobili spicati (Vahl) Kunlh ad Heluan in deserli,

I>ecembri 4905 (leg. Muschler in Mas. bot. Berol.!). - Endemischer

Component.
Obs. Fruchtgehause einzeln oder berdenweise, schwarze, langliche oder un-

l>estiinmle Flecken bildend, die Epidermis durchbrechend, mit einem Porus sich offnend.
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kugelig und manchmal elwas langlich. Gcwebe parenchymaliscli, auCen braun, nach

innen heller werdend, GO

—

iiO [x im Durchmesser. Sporen eiformig, ellipsoidisch,

braunlich und kupferfarbig. Trager unsichtbar.

Diplodiiia donacina (Sacc.) Allescher in Rabenhorst, Kryptogamen-

flora, IV, S. 679; Sacc. Syll. Ill, p. 406.

Auf trocknen Stengeln von Phragmites communis Trin. v. isiaca

(Del.) in KairOj Februar 1822/25 (leg. Eiirenberg im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Frankreich und Italien. — Eurymediterr. Kom-

ponent.
Obs. Da die Diagnose bei Saccardo und Allescher selir diirftig ist, soil hier cine

ausfuhrlichere Beschreibung folgen. Fruchtgehause herdenformig, halbkugelig, manchmal

durch cine Wand in zwei Kammcrn geteilt, nur dio obere Halfte des Gehauses ist aus-

gebildet, an den Seiten geht das Gehause allmahlich in das Substrat iiber, so daC die Basis

des Gehauses fast gar nicht ausgebildet ist, 90—140 jx hoch, 450—200 [jl breit, 25—65 a

dick. Gehause kleinzellig parenchymatisch. Sporen 7

—

i2alang, 4 —6 jj. breit, hyalin,

einzelligj seiten zweizellig, elliptisch - zylindrisch, mit Vakuolen. Trager zylindrisch,

keulenfonnig, ziemlich dick, 8

—

12,5|x lang, 3—4,5 ix breit.

Darluca fllum (Bivon) Cast., Cat. plant. Mars. Suppl. p. 53.

Sphaeria filum Biv, Bern, Slirp. rar. Sic. Manip. Ill, p, 12, t. Ill, p. I;

Sacc, Syll. Ill, p. 410; Allescher in Rabenhorst, Kryptogamenflora,^VI. Abt.,

S. 704; Diedicke, Kryptogamenflora der Mark Brandenb. S. 413.

In den Uredohaufchen von Uromyces striatus Schr. auf Medicago

ciliaris Willd. im Nordosten von Damiette (leg. Schweinfurth, fide

Magnus); auf Uredohaufchen von Puccinia rottboellia auf RottboelHa

compressa Lin. v. fasciculata Hack, im Sudan von Farasun im Delta,

Dezember 19M (leg. ScewEmFURTH im Bot. Mus. Berlin!); auf Uredo auf

Cynodon dactylon (L.) Pers. bei San, Marz 1822/25 (leg. Ehrexberg im

Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Algerien, Europa, Zeylon und Nordamerika. —Kosmo-

polit. Komponent.

Microdiplodia Machlaiana I. Reichert n. sp.

Pycnidis aggregatis , epidermidem errumpenlibus
,

globoso-depressiSj

parietibus crassis, 100—180 [x diam.; sporis ovoideis uniseptatis, fuscis,

7—10 {X longis, 3—5 jx latis. —Taf. Ill, Fig. 5. -

Hab. in caulibus aridis Phragmitis communis Trin. v. isiacae

(Del.) (leg. Ehrenberg in Mus. bot Berol.!). —Endem. Komponent.

Obs. Fruchtgehause dichtstehend, die Epidermis emporwolbend nnd durch-

brechend, fast kugelig, etwas zusammengedriickt, dickwandig, 4 00—180 [x ini Dure i-

messer. Sporen eifdrmig mit einer Querwand, braun. Auf der Innenseite der Stengc

schmarotzend. .

-

Diplodia opuntiae Sacc. Mych. II, p. 267; Syll. HI, p- 344; Allescher

in Rabenhorst, Kryptogamenflora, \1I. Abt., S. 140.

Auf Cladodien von Opunlia ficus indica (L.) Mill., bei BulaK

i 829, 25 (leg. EHRENBF.RG im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung; Italien und Siidtirol. — Eurymedil. Komponen •

J ^

F
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Obs. Bis jetzt ist nur eine Diplodia- Art auf Opuntia bekannt uiiJ zwar
F

Diplodia opuntiae Sacc. auf Opuntia nana aus Italien. Unser Pilz sclieint

mil dieser Spezies identisch zu sein, obwohl er eine Abwcichung von dor Diagnose

Saccardos aufweist; nach derselben sollen die Sporen etwas eingeschniirt sein, was bei

unseren Exemplaren nicht der Fall ist. Vergleichsmatcrial fehlte. Die GroCe dcr

Sporen betragt -15-22 [j. in der Lange, 7—1-2 [a in der Breite.

D. Warburgiana I. Reichert n. sp.

Pycnidis subgregariis, interdum aggregato-confluentibus, maculas irre-

gulares formantibus, epidermide tectis, 30 —150 \j- longis, 120—240 ij.

latis; ostiolo epidermidem erumpenle, pachydermate fuscescente, globoso-

compresso; sporis ovoideiSj non constrictis, fuscis, 8—iO tx longis, 3 —5 [x

latis, pedicello filiformi 2—4 jx longo. —Taf. Ill, Fig. 6.

Hab. in caulibus aridis Citri medicae L. in insula Rhoda ad Cahiram,

Februario 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. Bot, Berol.!). — Endem.

Komponent.
Obs. Gehause locker, herdenweise, bisweilen gehauft, auch zusammenflieBend

und unregelnaaBige Flecken biidend, von der Epidermis bedeckt, mit der kleinen MQn-

dung dieselbe durchbrechend, dickwandig, kugelig zusammengedriickt, braunlich. Sporen

eifOrmig, nicht eingeschnurt, dunkelbraun. Trager fadenformig. Von Diplodia-Arten

auf Citrus ist bis jetzt Diplodia destruens Mc. Alp. auf Citrus aurantiaca und

Diplodia cltricola Mc. Alp. auf Citrus medica bekannt. Von der erslen Art

unterscheidet sich unsere Art durch die nicht eingeschnurten Sporen, von der zweilen

durch die viel groCeren Sporen.

Melanconiaceae.

Gloeosporium Schweiiifnrthianum Thumen in Grevillea VIII, p. 49;

Sacc. Syll. Ill, p. 703.

Wad
Mai 1879 (leg. EINfURTH

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-

ponent.

Colletotrichum gloeosporioides Penz. in Mich. II, p. 450; Sacc. Syll.

^ung. Ill, p. 735.

Auf Citrus-Baumen, sehr haufig (leg. B. G. Bolland nach The Agric.

Journal of Egypt. Ill, 1913, p. 28).

Verbreitung: Italien. —Eurymediterr. Komponent.

Melanconium ecliinosporum I. Reichert n. sp.

Maculis epiphyllis, sparsis, elongatis vel linearibus, usque ad i

'ong's et 1,5 mmlatis, interdum confluentibus atris; hyphis fertilibus con-

fertis, erectis vel interdum declinis, septatis, fuscescentibus, basi obscuro-

fuscis, 40-70 {X longis, 2,5—8 jx latis; conidiis globosis vel ovoideis, uni-

cellularibus, fuscescentibus, echinulatis, 5—10 {x longis, 3—7 jx latis.

Taf. lu, Fig 7

Hab. in foliis Phragmitis communis Trin. v. isiacae (Del.), Martio

4 mm

1 822/25 Endem. Komponent.
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Obs. Flecken auf der BlaUoberseite zcrstreut, langlich bis stx-ichfonnig, manch-

mal zusammenflieBendj schwarz, anfangs von der Epidermis bedeckt und nachlier diese

sprengend. Sporentrager dicht gedrangt, zusammensiehend, gerade, rnanchmal aber

alle nach einer Seite gebogen, septiert, braiinlich, an der Basis dunkelbraun. Sporen

kugelig bis eifOrmig, braunlich, stachelig. Die hyalinen Hyphen durchwuchern fast alle

Teile des Blattgewebes. Sie durchdringen das ganze Palissadengcwebe, dann die groCen

Zellen der Parenchymscheibe der GefaCbiindel, die GelaBbundel selbst und fiillen die

Luftraume aus. Nur die Bastzellen bleiben von den Ilyplien verschont. Der Pilz ist

vergescllschaftet mlt Puceinia isiacae Thiim. Er unterselieidet sich von Melan-

conium spherospernium durch die stachlige Form der Sporen.

Marssonina Kriegeriaua (Bres.) P. Magnus Hedw. XLV, S. 88.

Marsonia Kriegeriana Bres. Hedw. 1892, S. 40; Sacc. Syll. XI, p. 575;

Allescher in Rabenhorst; Kryptogamenfloraj VII^ S. 609; Diedicke, Krypto-

gamenflora der Mark Brandenb., S. 831.

Auf Blattern von Salix sp. bei Alexandria (leg. Ch. de Blumencron

in Kabat et Bub., Fungi imperfecti exsiccati n. 578).

Verbreitung: Sachsen. —Agyptisch-mitteJeurop. Koraponent.

Mucedinaceae.
*

. Oidium erysiphoides Fr. Syst. Myc. Ill, p. 43-2; Sacc. Syll. IV, p. 41;

Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora VIII, S. 79.

Auf lebenden Blattern von Melilotus parviflorus Desf., in Garten

bei Ismaila, April 1880 (leg. Sciiweinfurth nach ThCmen in Flora 1880,

Nr. 30); bei Rosette, 10. Mai 1902 (leg. Schweinfurtii nach P. Henhi>gs

in Hedw. XLI, 1902, S. [215]); auf lebenden Blattern von Trigonella

stellata Forsk. in der Wuste bei Wadi Ashar, Marz 1877 (leg. Schwein-

furtii nach Thlmen in GreviUea VIII, p. 49); auf lebenden Blattern von

Trigonella foenum graecum L. bei Adulh in Fajum, Marz 1879 (leg.

ScHWEiNFURTH nach Tbumen 1. c); auf Trigonella laciniata L. und Iri-

gonella hamosa L. bei Assiut, Marz 1893 (leg. SchwEiNFURTH nacn

P. Hennings in Hedw. XXXIV, S. 334); auf Blattern von Vicia calcarata

Desf. bei Senhur in Fajum, April 1879 (leg. Schweinfurth nach ThCmen

1. c); auf Bliiltern von Trifolium alexandrinum L. bei Minich, Apnl

1893 (leg. Schweinfurth nach P. Hennings 1. c); auf Ammi majus L-

bei Assiut, Marz 1893 (leg. Schweinfurth nach P. HENNixis 1. c).

Verbreitung: Fast auf der ganzen Welt verbreitet. —Kosmopol.

Komponenl.

0. leucocoiiium Desm. Ann. sc. nat. XHl, p. 102; Sacc. Syll- IS

p. 41; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora, VHI. Abt., S. 82.

Auf Rosa centifolia bei Kairo, Dezember 1875 (leg. Schweinfurth

nach Thumen in Grevillea VI, p. 103); auf Rosa sp. "im Garten des Kaffr

Demuhra bei Sagasig, 8. Dezember 1901 (leg. Schweinfurth nach P. llENiiiNiiS

in Hedw. XLI, S. [215]).

Verbreitung: Europa, Zypern, Transkaukasien, Indien, Nord- u"

Sudamerika und Auslralien. —Kosmopolit. Komponenl.

i

_1
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0. merticagineiiin Thiimon in Grevillea Vfll, p. 49; Sacc. Syll IV
p. 43.

'

Auf Medicago denticulata Willd. bei Sserssene in Fajum, Miirz

1879 (leg. SciiwEiNFURTii nach Thumen 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannl. —Endemischer Koni-
ponenl.

F

0. alielmoschi Thumen in Grevillea YI, p. 102; Sacc. Syll. IV, p. 42.

Auf Blattern von Hibiscus esculentus L. bei Mansurab, Juli 187G
(leg. Sghweinfurth nach Thumex 1. c); bei Scbubrab (leg. Sickeinberger in

M6m. de rinst. Egypt. 1901 als Oidium erysiphoides Fi\); el Homrah
(in der libyschen Wuste) bei der Schule (leg. Asghersox, fide Magnus); bei

Syene (leg. EurenberGj fide Magnus).

Verbreitung: Griechenland. —Eurymediterr. Komponent.
Obs. Dieses Oidium gehort nach F. Bubak im Centralblatt f. Bakt. H. Abt.

XXXI. (491 <) S. 499 zu Erysiphe cicoriacear um DC, deren Porithezien am
Oidium abelmoschi Thiim. von P. Kosaroff zu Ruscuk in Bulgarien im September
und Oktober 1909 aufgefunden worden sind.

0. lippiae Thumen in Grevillea VI, p. 103; Sacc. Syll. IV, p. 45.

Auf Blattern von Lippia nudiflora Rich, in Garten zu Gesirah bei

Kairo (leg. Sghweinfurth nach Thumen 1. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-
ponent.

Aspergillus phoenicis (Cda.) Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora

Vni, S. 140. —Sterigmatocystis phoenicis Pat. et Delacr. in null.

<ie Soc. mycol. Fr. VII, 1891, p. 118. —Ustilago phoenicis Cda. in

Icon. Fung. IV, p. 8, tab. Ill, fig. 26; Sacc. Syll. X, p. 526.

Iq Fruchlen alexandrinischer Datteln 1837 (leg. II. Schmidt nach

CoRDA I.e.); in den reifen Fruchlen von Phoenix dactylifera L. bei

•^airo, Dezember 1901 (leg. Sghweinfurth nach P. IIe>m>xs in Hedw. XLl,

^902, S. 215, nach ThIjmen in Grevillea YI, 1877, p. 103 und in Mycot.

univers. Nr. 927); in der groBen Oase auf Datteln (leg. Schwki.nflrth, fide

Magnus). Nach Sghweinfurth wird die Krankheit in Kairo »Mchattel«, in

Mahas »Kok-Tussali« und Ghartum »Msohfin« genannt. '

Verbreitung: Tunis und auch nach Wien eingeschleppl. —Nord-

^frikanischer Komponent. .

Botrytis cinerea Pers. Tent. Disp. melh. Fung. 46 (1797); Sacc.

^y"- IV, p. 129; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora VIII, S. 284.

Auf aus Agypten eingefiihrten Speisezwiebeln in Hamburg 1909 (leg.

^ Brick im XI. Ber. iiber die Tiitigkeit der Abt. fur Pflanzenschutz zu

Hamburg vom 1. Juli 1908 bis 30. Juni 1909, S. 17). .

Verbreitung: Fast aus alien Weltteilen bekannt. —Kosmopolit.

Kompon'ent.
o



718 I. Reichert.

Dematiac6a6.

Torula lierl)arum Link in Magaz. Ges. Nalurf. Freunde Berlin 111,21

(1809); Sacc. Syll IV, p. 256; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora

VIIJ, S. 575.

Auf Phragmites communis Trin. v. isiaca (Del.) bei Mansurah,

1822/25 (leg. Eiirenberg, fide Magnus); auf Pancratium sp. bei Kairo

(leg. SicKENBERGER In Mem. de I'lnst. Egypt. 1901, p. 332).

Verbreitung; Fast aus alien Weltteilen bekannt. —Kosmopolit.

Komponent.

T. opiiiitiae I. Reichert n. sp.

Gaespitulis nigrescentibus grumosis et pulverulentis, confluentibus,

indumentum tenue formantibus; hyphis hyalinis, tenuissimis 0,3 —0,5 jx

crassis, ramosis; conidiis catenulatis, plerumque secedentibus, fusiformibus,

opaco-fuscescentibus, 6—9 jj. longis, 2 —4 [x latis. —Taf. Ill, Fig. 8.

Hab. in cladodiis Opuntiae fici indicae (L.) Mill, apud Kahirani,

1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!). —Endem. Komponent.

Obs. Rasen schwarzlich, krumelig bis staubig, zusammenQieCend und einen Uber-

zug bildend. Hyphen kriechend, meistens aus undeutlichen, stromatisch rundlichen

Gebilden auf der Blaltoberflache hervorkommend, hyalin, septiert, sehr dunn, md

Seitenaslen, an deren Enden die Konidientrager entstehen. Konidien zu vielen in

Kelten stehend, meistens sich nachher trennend und auseinanderfallend, ausgeprag

spindelformig.

Hormiscium saccharicolum I. Reichert n. sp.

Gaespitulis effusis, amorphis, confluentibus, caulem totum tegenlibus;

mycelio matricem erumpente adscendente, repente, catenulas formantibus;

conidiis disciformibus vel tesselatis, cohaerentibus, inaequalibus, fuscis,

2,5—6 ;x elatis et 5—13 |x latis. —Taf. Ill, Fig. 10.

Hab. in caulibus Sacchari biflori Forsk. inter Girge et Akhmin,

Januario 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol!). —Endemischer

Komponent.
^ Obs. Rasen ausgebreitet, von unbestimmter GestaU, zusammennieCend und den

ganzen Stengel bedeckend. Das Myzel durchwuchert das Stengelgewebe und sogar le

Bastzellen, bricht nachher hervor und kriecht iiber der Oberflache des Substrats un

bildet endlich, indem es sich erhebt, lypische Konidienketten. Konidien scheibig un

fast wurfelformigy ungleich groB.

H. calligoni I. Reichert n. sp,

Gaespitulis oblongis vel linearibus, confluentibus, usque 5 mmIongii»,

mycelio lignum penetrante, initio pallido, deinde fusco, in catenulas sece-

dente; catenulis longis, simplicibus vel ramosis; conidiis fuscis, catenulatiS;

cohaerentibus, globoso-compressis, subdisciformibus vel subquadratis, 2,a

5 jA longis, 4—7,5 |x latis. —Taf. Ill, Fig. 9.

-Hab. in caulibus aridis Calligoni comosi L'Herit., inter Bir Haie

et Bir Lebek, Decembri 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol. !)•

Endemischer Komponent.
^

J'
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U

Obs. Rasen langlich, zusammenflieBend. Myzel anfangs hell, nachher braunlich

und zuletzt braun, im Holzgewebe schmarotzend, durchwuchert die Epidermis, fiillt

alle Zellen aus und bildet breite Rasen. Die Konidienketten zerfallen meistens in zwei-

zollige Teilstiicke, verschieden lang, meistens anliegend, sellen aufrecht Konidien

scheibig, kugelig zusammengedruckt. Lange Ketten, die an den von den Mcmbran-
resten gebildeten Scheidewanden eingesclmiirt sind.

Bispora Hamonis (Ehrenb.) I. Reichert. —Torula Hamonis Ehren-

berg in Link, Sp. plant, p. 127; Sacc. Syll. IV, p. 258.

Auf trockenen Stengeln von Phragmites communis Trin. v. isiaca

(Del.) Gosson, bei Bir Haie, November 1822/25 (leg. Eiihe>'berg im Bot.

Mus. Berlin!); auf Phoenix dactylifera L., bei Bir Haie, Dezember

1822/25 (leg. EiiRE>fBERG 1. c.!); auf Blattern von Salicornia fruticosa

L. bei Kairo, Marz 1822/25 (leg. Ehrenbkrg 1. c. !). —Taf. Ill, Fig. 11.

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. —Endemischer Kom-
ponent.

Obs. Unser Pilz wurde von Ehrenberg als Torula Hamonis beschrieben und

on Link 1. c. veroffentlicht, Eine Untersuchung des EHRENBEUGschenOriginals ergab,

daG der Pilz keine Torula, sondern eine Bispora ist. Die Wirtspflanze ist nicht, wie

Ehrenberg angibt, ein Arundo, sondern Phragmites communis Trin. v. isiaca

(Del.). Derselbe Pilz wurde vom solben Standort auf Phoenix dactilifera L. durch

Ehrenberg gesammelt. AuBerdem fand sich dieser Pilz auf einer von Ehrenberg ge-

sammelten Salicornia fruticosa L. bei Kairo. Die Diagnose Ehhenbergs ist sehr

durftig, es soil hier eine ausfiihdichere folgen. —Rasen ausgebreitet. Das Myzel auf

<ler Epidermis kriechend, bei Salicornia auch in diese tief eindringend und dort

schmarotzend, zu einfachen oder verzweigten Kelten von zweizelligen Sporen sich aus-

bildend. Die meislen Ketten zerfallend, aber auch im Zusamraenhang bleibend und

raanchmal Klumpen bildend. Die Sporen sind anfangs hyalin, spater hell brSunlich,

eifOrmig, fast tonnenfOrmig, mit einer Scheidewand, fast nicht eingeschnurt, 7—1 ji.

B. opuntiicola I. Reichert n. sp.

Maculis punctiformibus, nigris epidermide tectis, toto mycelio endo-

PMo, fusco, pulvinulas formante; conidiis initio truncatis, demuin glo-

''osis in catenulatis ovaliformibus, plerumque leniter constrictis, fuscis,

^-^0 jx longis, 3—10 IX latis. —Taf. Ill, Fig. 12.

Hab. in cladodiis aridis Opuntiae fici indicae L. Mill, apud Ale-

xandriam, Januario 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!). —En-

demischer Komponent. -
.

Obs. Der Pilz macht seine Entwicklung innerhalb des Gewebes durch. Das

%2el durchwuchert die GefaGbundel, das chlorophyllhaltige Parenchym, das Hypodcrm

"Id endlich die Epidermis, wo es durch die SpaltofTnungen nach auCen tritt. Dies

'•^'^tere geschieht, indem sich das Myzel zwischen die Zellen weilerschiebt oder deren

'^'embran durchbohrt, ja sogar die GefiiCbundel zu durchbrechen imstandc ist. Zwischen

''em Hypoderm und dem chlorophyllfiihrendcn Parenchym baUen sich Myzelfiiden zu-

«»"imen, um so gemeinsam den Weg zur Atemhohlung und SpaltOfTnung leichter zu

''"den. So entstehen dicke Polster von Sporen und Sporenkelten, die ihrcn Ursprung

zwischen Hypoderm und Parenchym haben. Auflen angelangt schnuren die Klumpen

einzelne Sporen oder Sporenkelten ab. Auf der Obcrnache des Substrats bildet der

•^'Iz schwarze Flecken.
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Fnsicladium cynanclii I. Reicherl n. sp.

Maculis amphigeniSj sparsis, globoso - oblongis, flavo-fuscescentibus,

niargine maculoso obscuriore ; caespilulis puncliformibus , densis , atris

;

hyphis fertilibus fasciculaliSj profunda in textura foliorum sessilibus, non

ramosiSj suberectis septalis, fuscescenlibuSj 50—65 tx longis, 4^-7,5 ]i

latis; conidiis cylindraceo-clavaliSj oblongis interdum subfusiformibus vel-

subcurvatis, dilute fuscescentibus vel hyalinis, uniseptatis, non conslriclis,

15—33 a longis, 4 —7 [ji latis, mycelio textura luxu/iante. — Taf. IV,

Fig. 1.
^ ^

Hab. in foliis Cynanclii acuti prope Damiettam, Aprili 1822/25

(leg. EiiRENiJKRrx in Mus. bot. Berol.!). —Endemischer Komponent.

b s. Blattflecke rundlich-langlich, bis 6 mmgroB, zerstreut, g^lbbraunlich mil

dunkler Randzone auf beiden Seiten der Blatter. Rasen punktformig. Konidientrager

biischelig, tief drinnen im Blattgewebe sitzend, unverzweigt, fast aufrecht, septiert

hraunlich. Konidien keulig langlich, manchmal fast spindelig, bisweilen ein wenig ge-

krummt, hellbraunlich bis hyalin, unseptiert und dann niit einer Scheidewand. Das

Gewebe wird vom Myzel durchwucherl. f

Polythrmcium trifolii Kunze in Kze. et Schm., Mycol. Hefte I, 13

(1817); Sacc. SylK IV, p. 350; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora

VIII, S. 834.

Auf Tri folium resupinum L. in Mansurah, April 1822/25 (leg.

Ehrenuerg im Bot. Mus. Berlin!).

Verbreitung: Europa, Sibirien und Nordamerika. —Eurymedit.-

zirkumboreal. Komponent.

Cladosporium graininum Corda Icon. I, 14 (1837) F. 207; Sacc

Syll. IV, p. 365; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora VIII, S. 815.

Auf den Trag- und Deckblattern der Infloreszenz von Andropogon

foveolatus Del., bei El-Tor (leg. Mlschler, fide Magnus).

Verbreitung: Fast in ganz Europa, Sibirien und Nordamerika.

Eurymediterr.-zirkumboreal. Komponent.
-' *

C. fypharum Desm. Exs. n. 304; Sacc. Syll. IV, p. 366; Lindau »n

Rabenhorst, Kryptogamenflora VIII, S. 813.

Auf Blaltern von Typha 1 at i folia L. in Wadi Natrun in Ober-

agypten (leg. Sickekbergkr in Mem. de I'lnst. Egypt. 1901, p. 33<); ^^^

Typha angusti folia Bory et Chaub. bei Gabbaris bei Alexandria (leg.

G. Maire, fide Magnus).

Verbreitung: Algerien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien,. Osler-

reich, Deutschland, Buhmen, Belgien, Holland, Danemark und Nordamerika.

Eurymediterr.-zirkumboreal. Komponent.

C. acaciae I. Reicherl n. sp.

Caespitulis pustulatis, confluentibus, a'tris; hyphis fertilibus glomeratis,

no-sub epidermide formatis, pallido- fuscescentibus, septatis raro ramosis,

dosis, 70—1§0 jx longis, 2 5 jx latis; conidiis terminalibus, ellipsoidei s.

m
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2 seplatis, raro 3 septatis, leniter constrictis, fuscescentibus, 7,5—15 [i

longis, 5,5—1 .x latis. —Taf. IV, Fig. 2.

Hab. in fruclibus aridis Acaciae farnesianae Willd. in

ad Kahiram, Februario 1822/25 (leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!].

Endemischer Komponent.
Obs. Rasen die ganzen Friichte uberziehend, dicke Pustein biidend und nachher

zusammenflieCend, schwarz. Konidientrager einen Knauel biidend, unter der Kutikula

der Epidermis entstehend, blaC braunlich-septiert, selten verzweigt und knotig. Ko-

nidien endstandig, elliptisch-langlich, an den Enden abgerundet, gewohnlicli 2-, aber

auch bin und wieder 3-zellig, in der Milte ein wenig eingeschniirt, braunlich.

C. herbarum (Pers.) Link, Mag. Ges. Naturf. Fr. Berlin VII, 37

(1806); Sacc. Syll. IV, p. 350; Lindau in Rabenhorst, Kryplogamennora

Vm, S. 800. —Dematium herbarum Pers. Syn. p. 699.

Auf trockenen Kapseln von Zilla spinosa (Forsk.), Wadi

bei^Kairo (leg. Schweinfurth nach Thlmen in Flora 1880, Nr. 30); auf

Astragalus fructicosus Forsk. bei Rosette (leg. Sickenberger in M6m.

de I'Inst. Egypt. 1901, p. 331).

Verbreitung: Fast auf der ganzen Erde verbreitet. —Kosmopol.

Komponent.

C. pyriformum I. Reichert n. sp.

Caespitulis confertis, atris pyriformibus, sub epidermide luxuriantibus

150—200 }x longis, 60—120 [x latis; hyphis fertilibus fasciculatis, rectis,

interdum ramosis, septatis, fuscescentibus, 120 —170 [x longis, 2—
4

|x

latis; conidiis terminalibus, elongatis, ellipsoideis, 2-, raro 3-septatis, vel

catenulatis, fuscescentibus, mox deciduis, 5—8 jx longis, 3—5 |x latis.

Taf. IV, Fig. 4.

Hab. in cladodiis Opuntiae fici indici (L.) prope Bulak, 1822/25

(leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!). - Endemischer Komponent

Obs. I^asen gedrangt stehend und einen Anflug biidend. Die Hyphen b.lden

dicke, langlicho, birnenformige Verwachsungen, durchwuchern das ganze Gewebe und

Epidermis und entwickeln endstandig die Konidien im Freien. Konidientrager Lusche -

.fOrmig, zusammengewachsen aufrecht septiert, braunlich. Konidien langl.ch clhpso.d.sch

mit einer oder zvvei Septen, einzeln aber auch manchmal in Ketten
«'"P°"f

°^««';f;
Die birnformigen Myzelverwachsungen des Pilzes sind nach schriflhcher M.tte.lung von

». DiEmcKE, dem ich den Pilz einschickte, als Anfange von Perithez.enbdduDg - Ent-

^cklungskreis Pleospora-zu deuten. Doch faJlt ihre gleichmaB.ge Ausb.ldung auf.

C. hibisci I. Reichert n. sp.

Caespitulis effusis, confluentibus, atris ; hyphis fertilibus, non confertis,

plerumque solitariis, rectis, simplicibus, raro leniter nodosis, non tlexuosis,

septatis, fuscis, 75-125 fx longis, 3-6 jx latis; conidiis terminalibus elon-

gatis, ellipsoideis, pallido-fuscescentibus vel hyalinis non constrictis, 7-15 p

longis, 3—5 IX latis. —Taf. IV, Fig. 3.
. . c- « n , i .;

• Hab. in caulibus aridis Hibisci esculenti L., bei Smt, Octobn

^822/25 (leg. Ehre>bkrg in Mus. bot. Berol.!). - Endemischer Kom-

Ponent.
46
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Obs. Rasen ausgebreitet, zusammenflieCend, schwarz. Konidientrager nicht dicht

zusammenstehend, aufrecht, unverzweigt, selten ein wenig knotig, nicht gebogen,

septiert, braun. Konidien endstandig, langlich-ellipsoidisch, bellbraun bis hyalin, an

den Wanden nicht eingeschniirt.

Clasterosporium Lindavianum I. Reichert n. sp.

Caespitulis globosis vel linearibus, confluenlibus, ad 1,5 cm longis,

alris; hyphis sterilibus repentibus, 3 —5 [j. crassis, hyalinis, subramosis;

conidiis 3 vel 5 seriatis, calenulatim cobaerentibus, mediis majoribus

12—20 [JL longis, 3—6 \i latis depressis, globosis, loculo inferiore 3—3,5 <x

longo, 3,5—4 {X lato, medio 3—6 [x longo, 5—6 [x lato, superiore 3-5 ;i

longo, 3,5—5 jx lato, basi deciduis. —Taf. IV, Fig. 5.

Hab. in caulibus Phoenici dactyliferi L. ad Cahiram, 1822/25

(leg. Ehrenberg in Mus. bot. Berol.!); in caulibus aridis Phragmitis com-

munis Fries v. isiacae (Del.) ad Mansurahn, 1822/25 (leg. Ehrenbebg in

Mus. bot. Berol.!). —Endemischer Komponent.

Obs. Der Pilz bildet lundiiche, strichformige und endlich zusammenflielJende

Rasen. Hyphen auf der Epidermis kriechond und in das Holz eindringend, mit sehr

hyalinen Seitenzweigen, an denen die Konidien entslehen. Konidien meistens zu drei,

aber auch bis zu fiinf Gliederzellen in einer Sporenzelle. Die initllere Kohidienzelle

moistens die grftGte, die Kette bricht an der unteren Zeile ab und bleibt unter sich im

Zus-imnienhang. Konidien dunkelbraun, zusammengedruckt-kugeiig.

Brachysporium flexuosum (Cda.) Sacc. Syll. IV, p. 429. Hel-

minlbosporium flexuosum Corda, Icon. Fung. I, p. 13, t. 3, f. ly i

Lindau in Rabenhorst, Kryplogamenflora IX, S. 6o.

Anf den llalmen und Ahren von Panicum crus galli L., auf Feldern

bei Alexandria, November 1877 (leg. Schweinfurth nach Thumen in Gre-

villea VI, p. 102).

Verbreitung: Ilalien, Deutschland, BOhmen, Ungarn, Belgien und

Holland. —Mediterr.-mitteleurop. Komponent.

Coniotliecium heterospornm I. Reichert n. sp.

Caespitulis pulvinatis, effusis, mycelio raro ramoso,- longitudinaliter m

sporas secedente, pallide fuscescente, 2—3 [x crassis; conidiis catenulatis,

aggregatis vel sarciniformibus, oblongis, ovoideis, plerumque 1-septais

rare 2-septatis, transversaliter et longitudinaliter septalis, leviter conslnclis

pallide fuscis, 5—14 ;x longis, 2,5—9 jx latis, deinde leviter verrucosis.

Taf. IV, Fig. 6.

)

;

Hab. in foliis aridis Phoenicis dactyliferi L. ad Bir Haie, No-

vembro 1822/25 et in foliis Thymeleae hirsutae (L.) Endl., ad Bir

Hamam, Decembri 1822/25 (leg. Ebrenberg in Mus. bot. Berol.!). —En-

demischer Komponent. "

Obs. Rasen slaubig ausgebreitet, die ganze Flache der Blatter als s^^" *^^^

Annug bedeckend, an manchen Stellen etwas dickere Uberzuge biidend. Das Myze^

schuiiegt sich an und kriecht auf der Epidermis, dringt niemals bei Phoenix
^^f^^^

lifera in die Epidermis ein, durchwuchert dagegen bei Tbymelaea hirsuta auch

Epidermis, sellen verzweigl, Tast in ganzer Lange in Konidien zerfallend. Koni i
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. hangen in Ketten, Haufchen oder Paketchen zusaramen, die einzelnen Sporen sind ei-

oder semmelformig mit einer oder zwei, selten bis sieben Quer- und Langswanden,

hellbraunlich, eingeschnurt, im spateren Stadium auch warzig. Viele Sporen keimen

und haben deshalb durch die Keimschlauche eine spindelformige Form. Steht dem

Coniothecium didymum Dur. et Mont, und G. tamariscinum Thiim. nahe,

unterscheidet sich von ihnen dirrch die kreuzgestellten dreizelligen Sporen.

C. tamariscinum Thiim, in Flora 1880, Nr. 30; Sacc. Syll. IV, p. 5H.

Auf lebenden Zweigen von Taniarix manifera Ehrenb. in Wadi

, Giaflara bei Bulbes, Juni 1880 (leg. Schweinfurth nach TnuMEX I. c).

Verbreitung: Nur aus Agypten bekannt. — Endemischer,„Kom-

ponent.

Sporodesmium lon^ipedicellatum I. Reichert n. sp.

Maculis amphigenis, fuscescentibus, margine alro-fusco, oblongis vel

globosis 2—3 mm, rarius usque ad 8 mmdlamelro; caespilulis albis;

conidiis oblongo-ovoideis, subclavatis, basi sensim in pedicellum attenuatis,

transversaliter 5-8 septatis, longitudinaliter 2—4 septatis, parietibus leniter

constrictis, fuscescentibus, 50—85 jx longis, 5—20 ;x latis; deducello byalino

filiformi, non septato, persistente, flaccido, nutante, 2—3 |a crasso, 50

<00 p, longo. —Taf. IV, Fig. 7.

Hab. in foliis Gossypii sp. ad Bahtim prope Kahirahm, 15. Augusto

1912 (leg. Snell in Mus. bot. Berol.!). —Endemischer Komponent.

Obs. Blattflecken beiderseits braunlich, mit einem schwarzbraunen Rande, von

begrenzter Form, meistens kreisrund oder langlich, 2-3 mm, seltener bis 8 mm im

Durchmesser. Rasen weiClichgrau. Konidien fast keulenformig, die Basis in den Sliel

iibergeliend, an den Wanden eingeschnurt, braunlich. Stiel hyaiin durchscheinend,

fadig, lang unseptiert, unten schlaff und deshalb nickend, zusammen mit der Kon.die

abfallend. Ob die Flecken durch Sporodesmium oder durch den andem m.t ihm

vergesellschafteten Pilz (wahrscheinlich Cercaspora) verursacht werden, kann mit

Bestimmtheil nicht gesagt warden. Die Hyalinenstiele von Sporodesmium smd

meistens untermischt zwischen den Hyphen der Cercaspora und die Ansatzstelle der

ersten ist schwer zu beobachten. Die hellere Farbe der Rasen scheint von Sporo-

desJnium herzuriihren.

Macrosporium euphorbiae I. Reichert n. sp.

Caespilulis hypophyllis, maculosis, sparsis, globosis, fuscis interdum

conlluentibus; mycelio obscuro, toruloso, supra vel sub epidermide repenle;

hyphis fertilibus laxis vel fasciculalis, erecliusculis, Hexuosis, initio erecl.s,

fuscis, 30-95 jjt longis, 3-6 {x crassis; conidiis plerumque elongal.s, ap.ce

roluQdatis, transversaliter 3—6 septatis, longitudinaliter 2—4 seplalis,

glabris, pallido-fuscescentibus, "35-45 }x longis, 10-15 fx latis; pedicello

brevi, persistente, 8—12 \i longo. —Taf. IV, Fig. 8.

Hab. in foliis Euphorbiae prunifoliae (Jack.) J. Muller prope

Salamum prope Mansurahm, 6. Decemhri 1911 (leg. ScnwEiNFORxn m

Mus. bot. Berol.!). —Endemischer Komponent.

Obs. Der pilz wurde auf von Uredolagern befal'enen Bl&ttern gefunden.

s 1 ... A^AMn oK^kr HftO

Die

Rasen sind auf der Unterseite der Blatter zerstreut. durchwuchern aber das ganze

P&renchym, so daC dieselben auf beiden Seiten als ansehnliche Flecken crsche.nen.
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Auf der Unterseite sincl die Flecke mehr rauh, auf der Oberseite mchr glalt. Das

Myzel durchwuchert hauptsachlich das Schwammparenchym, niitunter aber auch die

Palisadenzellen, urn nach der Oberseite zu gelangen. Die Haare der Blatter werden

von einzelnen Myzelhyphen, aber auch von Hyphenbiischeln durchwuchert. Das parasi-

tierende Myzel bildet meistens haustorienartige Verdickungen, dunkel, raitunter torul6s,

locker, aber biischelig. Die jungsten Konidientrager aufrecht, die alteren gebogen,

braun, Konidien keulig in den Stiel iibergehend.

M. oleae I. Reichert n. sp.

Caespitulis subobsoletiSj albo-griseis ; hyphis sub epidermide repen-

tibus, glomeratis, hyalinis, deinde fuscescentibus, septalis 2,5—4 \i crassis;

hyphis ferlilibus longis, septatis, apice conidia ferentibus; conidiis oblongo-

ovoideis raro pedicellatis, fuscescentibus, transversaliter 3—4 septatis,

longitudinaliter uniseptatis, medio leniter constrictis, 20 —30 [x loDgis,

7—12 [X lalis. —Taf. IV, Fig. 9.

. Hab. in foliis Oleae europaeae L. in horto societatis hort. Devision

of the Agric. Dep., prope Giseh prope Kahiram, 26. Septembri 1912 (leg.

Brown et Snell in Mus. hot. Berol.!). —Endemischer Komponent.

Obs. Rasen sehr schwach kennthch, bildet einen weiCgrauen Anflug. Hyphen

auf der Epidermis kriechend, knauelartig, hyalin, spater braunlich, septiert. Konidien

an langeren Tragern stehend, eiformig.

M. commune Rabenh. mscr. in Fungi eur. n. 1360 (1870); Sacc. Syll.

IV, p. 524; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora XI, S. 225.

Auf angefaulten Melonen bei Kairo (leg. Sigkenberger in M6m. de

rinst, Egypt. 1901, p. 331).

Verbreitung: Europa und Nordamerika. —Eurymediterr.-zir-

kumboreal. Komponent.
Fumago vagans Pers. Myc. Eur. I, p. 9 (1 822); Sacc. Syll. IV,

p. 547; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora IX, S. 266.

Auf der Oberseite der Blattfiedern von Dalbergia melanoxylon

Guill. im SchloBgarten von Schubra bei Kairo und in einem andern Garten

von Kairo (leg. Schwe»nfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Europa, Asien und Nordamerika. —Kosmopolit.

Komponent.

Cercospora Snelliana I. Reichert n. sp.

Maculis obsoletis, caespitulis effusis, confluentibus, magnam partem

folii subtus tegentibus, non limitatis, atris; hyphis fertilibus fasciculatis vel

solitariis, numerosis, fuscis, subsimplicibus , septatis, 40—55 jx longis,

3 —4 {1 latis; conidiis initio hyalinis, demum olivaceo - fuscis, 20—40 [a

longis, 4,5—6 JX latis, 3—7septatis, sporis minoribus 3-septatis, elliptico-

oblongis, majoribus usque ad 7-septatis, bacillaribus vel clavato-subfusi-

formibus. —Taf. IV, Fig. 10.

Hab. in foliis Mori albae L., prope Bahtim apud Kahirahm, Novembn

<9<3 (leg. Snell in Mus. hot. Berol.!). —Endemischer Komponent.

Obs. Blatlflecken nicht vorhanden. Rasen auf der Unterseite der Blatter in der

Form eines mehr oder weniger dicken Anfluges ausgebreitet, zusaminenllieCend, groue

i'

jfc'

W"^
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Telle des Blattes Ledeckend, nlcht begrenzt. Die Konidientrager sind buschellg, aber

audi einzeln, zahlreich, unverzwelgt, braun septiert. Sporen im jungen Zustand iiyalin,

einzellig, elliptisch, nachher olivcnbraunlich mit drei bis sieben Scheidewanden, —Auf

Morus kommen Cercospora pulvinata Sacc. und C. moricola Cooke vor.

Unsere Art unlcrsclieidet sich von beiden durch die GroCe der Sporen und durch die

grSCere Zald der Scheidewande.

C. rosicola Passer, in Thumen, Herb. myc. occ. n. 333 (1875); Sacc.

Syll. IV, p. 460; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora IX, S. 102.

Auf Rosa gallica (»ward belled*) im Garten von Chr. Stamm in

Kairo (leg. Schweinfurtii, fide Magnus); im Garten von Abd-el-Rahim-Bey-

Ssabsi in Kairo- West (leg. ScmvEiNFURTH, fide Magnus).

Verbreitung: Portugal, Italien, Litoralgebiet, SadruBland und Nord-

und Siidamerika. —Eurymediterr.-mittelamerikan. Komponent.

C. Roesleri (Cattan.) Lindau in Rabenborst, Kryptogamenflora IX,

S. 117. — Cladosporium Roesleri Catt. in Boll. Gomiz. Agrar. di

Voghera 1876; Sacc. Syll. IV, p. 458.

AufBlattern von Vitis vinifera L., in einem Garten zu Ramleh bei

Alexandria, 22. November 1911 (leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Spanien, Portugal, Italien, Niederosterreich und Libanon.

Zirkummediterr. Komponent.

C. violacea Sacc. in Nuov. Giorn. Bot. Ral. VIII, 187 (1876); Sacc.

Syll. IV, p. 434; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora IX, S. 121.

Auf Blattern von Viola odorata L., in Anlagen des Della-Baorage

(leg. Schweinfurth, fide Magnus).

Verbreitung: Tunis, Spanien, Portugal, Italien, Tirol, Schweiz,

Deutschland, Holland und Nordamerika. —Eurymediterr.-zirkum-

boreal. Komponent.

Stilbaceae.

Stilbella Dielsiana I. Reichert n. sp. \
Koremiis gregariis vel subsparsis, cepbaloideis, 1—2 mm longis,

<00-250a crassis; stipitis 1-1,7 mm elato, 100-250 jx crasso, alb.s

hyphis composite; capitulo 150-250 jx longo, 300-400 -x lato sicco,

fusco
; hyphis fertilibus non ramosis, usque 2 jx latis, conidns hyalinis

oyoideis, 3,75 ;x longis, 2,5 .x latis.' —Taf. IV, Fig. II.

Hab. in fimo inter Cahiram et Mansurabm, Martio 1822/25, (leg.

Ehrenberg in Mus. bot. Berol.l). - Endemischer Komponent.

Obs. Koremien gesel.ig oder etwas zerstreut kopff6rn.ig. Stiel aus d. cben

^eiBen Hyphen zusammengesetzt. Kappchen im trockenen Zustande braun. Kon.d.en

sifftrmig und hyalin.

Tuberculariaceae.

Fasarium rosenm Link in Magaz. Ges. naturf. Fr. BerUn III 1

«809); Sacc. Syll. IV, p. 699; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora

'X, S. 519. -

•
.
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Auf Reis bei Rosette (leg. Sickenberger in M6m. de I'lnst. Egypt.

1901, p. 331].

Verbreitung: Westeuropa, Siidafrika und Nordamerika. —Kosmo-

polit. Komponent.

F. nredinicola J. Muller in Ber; Deutsch. Bot. Ges. Ill, S. 395 (1885);

Sacc. Syll. X, p. 728; Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora IX, S. 532.

In den Lagern von Puccinia cessati Schroet. auf Andropogon

annulatus Forsk. bei Suez (leg. Muschler, fide Magnis).

Verbreitung: Deutschland. —Agyptisch-mitteleurop. Kom-

ponent.

Clathrococcum Maguusianuni I. Reichert n. sp.

Gaespitulis amphigenis, solitariis, valde sparsis, punctiformibuSj con-

vexis, atris globosis; hyphis vertilibus cylindraceo-clavaliS; non septatis,

atro-fuscescentibus, glabris, 9 —12 [x longis, 4—6 [x crassis, membrana

1 —1,5 |x crassa; sporis elliptico-ovoideis, interdum subglobosis, non pedi-

cellatis, atro-fuscescentibus, reticulatis, echinulatis, 22 —25 [xlongis, 15—19 u

latis. —Taf.IV, Fig. 12..

Hab. in foliis Euphorbiae prunifoliae (Jack.) J. Muller ad Salamum

prope Mansurabm, 6. Dezembri (leg, Schweinfurth in Mus. bot. Berol.!).

Endemischer Komponent.
Obs. Fruchtlager auf den Flecken von Macro sporium euphorbiae I.Reich.,

also mit diesem vergesellschaftet, einzeln punktformig gewolbt, kugelfOrraig mit Ko-

nidienlragern besetzt, zerstreut. Konidientrager keulenformig schwarzlichbraun, glalt.

Konidien jung elliplisch, langlich, im alteren Stadium fast kugelig und netzf5rmig, also

vielzellig. Dieser Pilz unterscheidet sich von Epicoccum nur durch seine vielzelligea

Sporen. (Vgl. v. H6hnel XIII, Mittlgn. S. 95.)

Erklarang der Abbildungen der neuen Arten von I. Reichert.

Tafel II.

I. Phyllachora Ehrenbergiana. —a) Ascus, b) Spore p^Vi)-

f. Sphaerodothis Schweinfurthiana. —a) Perilhecium ['^\), b) und c) Asci

mit Sporen (^^s/i),

9. Mycospherella Engleriana. —a) Peritheclum {^/i), b) Ascus mit Sporen

P^Vi)» c) reife Sporen (575/^].

*. Pleospora Lindaviana. — a) Perithecium (125/,)^ b) Ascus (^^Vi)? <^/^' ^^

Sporen (575/^).

5. Pleospora aegyptiaca. —a) Perithecium (125/^)^ Spore (S^Vi)-

6. Pleospora rotundata. —a) Perithecium (125/^), b u. c) Ascus und Spore P/i)-

7. Gloniura guttulatum. —^) Ascus mit Sporen und Paraphyse (^^/i), b) Sporen

8. Glonium salsolae. —a) Ascus rait Paraphysen (325/^), b) Sporen (575/j).

». Uredo cyperi-alopecuroides. —a) Sporen (575/j).

40. Uredo caloni. —a, b u. c) Sporen mit Paraphysen (5^5/,).

<K Uredo euphorbiae-prunifojiae. —a) Paraphyse, bj Spore (beide ^^s/j)-
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^2. Flammula acuminat ospora. —a) Sporen, b) Basidie (beide ^75/^),

<3. Flammula Schweinfurthii. —Fruchtkfirperj nach der Natur (gez. Schwein-

furth).

Tafel III.

4. Puccinia paraphysata. — a) Teleutolagcr (325/i), b, c, d) Teleutosporon,

e) Uredosporen, f) Paraphysen (b—e ^'^Vi)'

2. Macroplioma Engleriana. —a) Pycnidie (i25/j^, b) Sporen PVi)-

3. Coniothyrium Diedickeanum. —a) Pycnidie («25/j), b) Gehuuse (575/j), c) Sporen

4. Coniothyrium sporoboli. —Sporen (^"^Vi)*

5. Microdiplodia Machlaiana. —Sporen (^'^^/xj'

6. Diplodia Warburgiana. —a) Pycnidie (125/^) b u. c) Sporen p75/j).

7. Melanconium echinosporum. —Sporenlager t^'^Vi)-

8. Torula opuntiae. — a u. b) Sporen PVi)-

9. Hormisciura caligoni, —Sporenkelten [^'^^/x).

10. Hoimiscium saccharicolum. —Sporenkelten (S^^i)-

H. Bispora Haramonis. —Sporen (^'^^/i).

12. Bispora opunticola. —a) Medianschnitt durch einen Rasen (t25/j), b) Sporen

l^^Vi).

IV
^. Fusicladium cynanchi. —a) Sporenlager (325/^), b) Sporen (5^5/^).

2. Cladosporium acaciae. —Sporen mit Tragern iS^^Vi)-

9. Cladosporium hibisci. —a) Sporentrager, b] Sporen (beide 575/j).

4. Cladosporium pyriformum. —a) Sporenlager (^25/^), b) Sporen ^575/j).

5. Clasterosporium Lindavianum. —Sporen [^'^Vi)-

6. Coniothecium heterosporum. —Sporen (^^Vi).

T Sporodesmium longipedicellatum. —Sporen mit Stiel (575/j).

8. Macrosporiura euphorbiae. —a) Konidientrager^325/j^^ b) reife Sporen (S^s/j),

c) junge Sporen mit Tragern t^'^Vi^

0. Macrosporium oleae. —a) Sporentrager und Hyphen, b) Spore (beide s^Vi)*

10. Cercospora Snelliana. —aj Konidie mit Triger, b u. c] abgefallene Konidien

(alle 575/j).

H. Stilbella Dielsiana. - a) Habitusbild (i25/j), b) Kopf zerdruckt l^^s/j), c) Sporen

<2. Clathrococcum Magnusianum. - a) Habitusbild, b) Sporen mit Tragern,

c) Spore (alle 575/j).
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